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Editorial einmal anders —-

Als unser eigentliches Editorial betrachten

wir unseren Artikel »Tsehernobyl und die

Asylanten<<, deshalb ist hier Platz fiir eine all-

gemeine Anmerkung. Der SF wird hiiufig als

Theoriezeitun‘g bezeichnet; wir sehen ihn

selbst mehr als Diskussionszeitsehrift, die an-

archistische Infos, Theorie, Gesehichte, Kul-

tur, aktuclle Politik und in jfingster Zeit auch

Literatur (z.B. Marut) und Kunst (z.B. Ge-

org Janthur) enthfilt. Doeh gehen wir darauf

ein, der SF sei eine Theoriezeitschrift, dann

wollen wir zumindest andeutungsweise defi-

nieren, wie wir Theorie verstanden wissen

wollen.

Theorie wird zu hiiufig mit veriichtlichem

Grinsen abgetan; wer so handelt, entspricht
(meist unbewuBt) cinem Herrschaftsinteres-

se, das Theorie in die Universitiiten abschie-

ben will, um sie vom Alltag und vom konkre-

ten Handlungsspielraum der Mensehen mog-
lichst weit weg zu wissen.

Andererseits: Keine Theorie allein kann

die riehtige sein, jede bringt um die Erkennt—

nisse heraus, auf die hin die Theoric konstru-

iert wurde. Theorie sollte nicht dazu miB-

braueht werden, >>Wahrheiten<< festzustel-

len, sondern sich solchen annéihern um dar-

aus Verhaltenskonsequenzen zu ziehen. Wer

,

eine theoretische Weltsicht verabsolutiert,
handelt genauso alltagsweltlich-borniert wie

.

der Berufspolitiker, der den gesellschaftli-
chen Status Quo ffir die beste und unveriin-

_

derbarste Realitiit ansieht.
‘

Und insofern stellen wir ausdrficklich fest,
daB es ein Mensch (Mann und Frau!) ist, der

Texte interpretiert, dessen BewuBmsein, des-

sen Horizont, dessen Féihigkeitcn sich tat-

siichlich veréindern konntcn bcim Verarbei-

ten einer Theorie, von Thesen und Texten.

Ist das aber so, wird er/sie nun vor Entschei-

dungen stehen: mache ich so weiter wie bis-
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her oder ziehc ich ganz konkrete Konsequen—
zen fiir mein Handeln? Sic/er will und muB in

cthisch-politiseher Erfahrungsweise seine/ih-

re Umwelt, sich sclbst und die nun moglichen
Interpretationen einschéitzen, ihre Realisie-

rung vorbereiten und vor allem: vertretcn;
d.h. nicht sosehr erkliiren dis vielmehr gegen
andere verteidigen, legitimieren. Der theore-
tische Text selbst enthijlt natfirlich keine

>>Handlungszmwcisung zum besseren Lebenzq
aber das durch Informationen und Tcxte ver-

iinderte BewuBtsein (saint UnbewuBtem!)
muB nun ncue Handlungspliine entwerfen,
wcnn —ja, wcnn das Ich seine Identitéit nicht

verleugnen will.

Das kann zu Aktivitiit, zu >>Leben<< fuh-

ren, auch verhelfen, aber es ist noch kein Le-
ben. Theoretisch, fisthetiseh und ethisch-poli-
tisch machen wir Ausflfige vom tiiglichen Le-

ben, mal sekundcn-, ma] jahrclang. Was wir

mitbringen von solchen Exkursionen, muB
sich nun der Routine, den Niitzlichkeitsan-

'forderungen und den rollengebundcnen
Handlungsinteressen unseres Alltags stellen.
Sinnvoll bleibt Theorie dann und eigcntlich
nurvdann, wcnn der Mensch auch im Alltag
noch ihre/seine Erfahrungsfortschritte umset-
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zen kann, wcnn sie/er diese Erkennmiss.e "7“
seine/ihre Umgebung hintrégt. Leicht wrrcl S

niemand gemacht, und aueh Fluchtangeb?‘C
locken verfiihrerisch: Muster der Verdran‘

gung oder dcr konventionalisierenden Ullj‘
deutung und nicht zuletzt aueh die Schlupflo’
cher ffir Kreativith‘t, die die Alltagswelt b9”
reitwillig zulz'iBt: von der Trivialliteratur his

zu verschiedenen Formen museal isoliertb‘l'

Verchrungskunst.

Hier mit reflcktierendem und sensibilisicr-
tem BewuBtsein die Folgen der Erfahrung

mit Texten, Bildern etc. praktisch werden 71'

lasscn, vcrlangt Engagement und Mut zum

Handeln. . .

******‘k‘k***

* Dcr SF is! in den meisten gréjjeren Stiidtm in 1,".

ken Buchliidcn, (lurch Wiederverkiiufer mu :11 1"“

kommcn. Wirxuc/wn jedoch noch Wicderverkamfcr/
innen in Regioncn wic dcm Saarland. Ostfrlcslfllld-
Saucrland, Schwarzwald, odcr in miltclgchn Stand—
tcn wic LB. Passnu, Wiirzburg, Kaiscrslaulcrn.

Plr‘

masens, Singcn, Friedrichshafcn. Kasscl, Gichllh
Wclzlar, Wuppcrtal, Home, Rccklinghauscn. 13*;
son, Socst, Salzgittcr. Lubcek clc. immcr gesut‘l
sind Lculc, die dcn SF auch cinmalig zu poillISChL"
Vcranslailungcn, Demos, bcsclztcn )Frcicn REF"

blikcn< odcr auch zu Konzcrlcn milnchmen wollcll-

Wir frcucn uns, wcnn cs cinigc von cuch vcrsucht‘l"

*Fiir unser Archiv suehen wir alte Nummcm d”

DFG, wcr altc anarchistischc Zeituhgcn vcrkallfe"

will, solltc cbcnfalls zunéchst uns um cin Await):
fragcn, bcvor cr/sic allcs an ein iiblichcs .Alillguafll
vcrkauftEtwas cingcschlafcn ist die praktischC “f
terstfilzung dcr Vcrsandarbcit: ihr konntct LB (3“5

Buchlfiden etc.) gcbrauchtc Versandlaschcn in am"

GréBcn an uns schickcn; cs féillt uns oft schwcr a

das notwcndigc Vcrpackungsmatcrial zu kaufe’f'
Wcr cin gréBercs Paket schickt, bekommt i315 0%;
gcnlcistung cincn dcr Umschléigc zuri‘ick, gcfullt rul
»VERPACKT«, cin Lese— und Bilderbuch 2UP W3
rcngcscllschafl BRDcc, Trotzdcm-Verlag 197”

Merci! SF—Rcd.
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vermutlichen Verluste des SF 'von ca. 7110.-

DM und des Trotzdem-Verlags von ca. 2500.-
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Beides hat mehr miteinander zu tun, als daB

das cine ein bloBes Ablenkungsmanover kon-

servativer Kreise vom anderen ist; es geht
,nicht nur um ein rassistisches Wahlkampfthe-
ma, das dem apokalyptischen Szenario der

GRUNEN bzw. dem Harmoniesehnsfichte

stillendcn SPD-Wahlkampf entgegengestellt
werden konnte.

Erinnern wir uns: die Situation nach

Tschcrnobyl zeichnetc sich durch eine groBe
Betroffcnheit der gesamten Bevoikerung aus.

Die sonst so wirkungsvolle Katastrophenbe-

richterstattung der Medien, die Bombenan—

schlfigc, Vulkanausbrfiche, Flugzeugabstfir—
ze, Busunglt‘lcke aus aller Welt zum Tagesau-

sklang in deutsche Wohnzimmer transportie—
ren und damit zur Entfremdung der Zuschau-

er von ihrcm eigenén Alltag beitragen, —

schlug cinmal in ihr Gegenteii aus. Diesmal

Tschernobyl und die Asylant'e‘n
‘Tf ’

von Wolfgang Haug unc/ Friederike Kamann ;

war es tatséichlich unsere Katastrophe und ob-
w0hl es in unserer individualiserten (und indi-

vidualisierenden) Gesellschaft in der Regel
auch bei dringenden Problemen kaum zu ei-
ner bteiten Protestwirkung kommt, war vie-
len doch zumindest instinktiv klar, daB man

sick} dicses Mal nicht individtuel] schfitzen
kann, daB man vielmehr nur durch gemeinsa-
me politische AktiOn eine Anderung dicser
bedrohlichen (Energie-)Politik erreichen
kann.

Neuc BI’s entstanden und die Akzeptanz
fiir verschiedenstc Widerstandsformen
wuchs. Alarmierender fiir die Regierenden,
die dcr Militanz ja durch verstarktc Aufrii-

stung der Polizei in ihrem (verheerenden)
'

Sinne recht produktiv zu begegnen wissen,
war jcdoch, daB die Zustimmung zur Atom-

energiepolitik schlagartig auf ca. 20% in der

Bevolkemng sank und dort konstant bis heu-

te blieb.

In dieser Situation gab es fiir den 5‘1"”

zwei Moglichkeiten:
einmal opportunistisches Nachgeben gcgcn’
fiber der vorherzschenden Stimmung (was
aber auch ein Eingesténdnis von SchwiichC
gcwesen ware und in den >>Demokmticm

wastlicher Prégung immer ganz zuletzt in Er-

wagung gezogen wird), bei gleichzeitigcr Su-

che, wie man die herrschenden Produktions'

bedingungen der kapitalistischen Industricgc‘
sellschaft auch ohne Atomenergie in diC 2‘"

kunft verlangem kann. Dies ist die Aufgi‘bc
der Opposition; und diese kann ihr am 9110'

sten entsprechen, wenn sie fiber eine so langC

Opportunitatserfahrung verffigt wie die dcul‘
sche Sozialdemokratie. Deren erhofftes N111"
zicl ist es natfitlich, mit dieser gesellschaffli'
chcn Stimmung an die Macht zurfickgESPfi“
zu werden und

7 um das Konzept dies Hangs?"

/&
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men Ausstiegs<< auch verwirklichcn zu kén-

nen — [iir moglichst lange: also his 1990 oder

2000 wenigstcns! Brandt und Co. — sie verste-

hen es wie niemand sonst, wirklichc Betrof—

fcnhcit der Bevolkcrung in politischc Macht

der Partei umzumiinzcn.

Schlechte Karten fiir die CDU/CSU? —

Nicht sehr lange. Ihrc Aufgabc (und das ist

die zweitc Reaktionsmoglichkcit) als konser-

vativc Macht- und Industriepartei genauso

wie als derzeitige Regierungspartei ist es

sclbstvcrstiindlich, die Logik dieses Industrie-

staatcs — seincs angeblichen >>F0rtschritts<< zu

verteidigen und [ortzuschreibcm Zugcgebcn,
ihr crster Versuch, >>Dcutschc Technik, ist si—

chercr, besscr, sauberer, eben fortschrittli-

Cher als sowjetischw, war allzu platt um auf

breitcr Front zu grcifen. Zwar reichtc dicse

Kampagne fiir die konservativc Stammwiih-

lcrschaft selbstvcrstandlich schon aus, zumal

Deutschland ja auch (fast!) das WM—FuBball-

Endspiel gewann,aber mit cincr Stammwah-

ler-Klicntcl allcin ist n‘och kcin Staat zu ma-

chen.

schlage<<). Das stimmt zwar mit der tatséichli—

chen Situation wieder licherlich wenig fiber—

ein, denn keiner wird hierzulande tiiglich be—

schossen oder lebt in zerbombten Ruincn,

aber es hilft, den Zugriffs- und Kontroll-An-

spruch des BKA bis Portugal anzumelden

(Rebmann, Stuttgarter Nachrichten 19.8.86)
und einmal mehr das Vermummungsverbot
zu fordern, mit dessen Hilfe der Widerstand

(auch zukfinftiger) endgiiltig gespalten und

kalkulierbar gemacht werden sotll.

Zwischenbilanz: Die CDU—Stammwahler

im Griff, die Polizei aufgeriistet, dieradikal-

sten Systemgegner gespalten, isoliert und kri-

minalisiert.

Aber das reicht zweifellos noch immer

nicht hin. Die Akzeptanz fur dieses Gcsell-

schaftssystem, fL'ir diese unsere Industriege-
sellschaft und diesen unseren »Fortschrittsfe-

tischismus<< muB wieder her, sonst droht Wi-

derstand aus 2n vielen Quellen, sonst gewinnt
die SPD im Fahrwasser einer okologischen
MiBtrauensstimmung und man rijckt selbst

Es muBtc also noch etwas andcres her; am

bestcn man startct mchrcrc Versuchsballons

Und setzt aul den, der am besten steigt. Wir-

kCn werden sic alle ~ irgendwic. Zuniichst

\Vird also die Nahrung untersucht, werden

Grenzwcrte bestimmt, der Bcvélkcrung Bec-

quercls um die Ohrcn gcschlagen und sugge-

ricrt, man/frau kénne sich doch noch indivi-

duell schiitzen. Dann versucht man krampf-
halt Militants und Fricdliche bei Demos wic-

der auscinanderzudividicrcn um den >>Bbsen<<

mit Gummigcschossen beizukommcn. Trotz-

dcm blcibt allcs hilfslos (wcnngleich nicht oh-

ne Folgcn, wlc die taz-Lescrbriefseiten be-

wicsen), wcil (lurchschaubar, weil bloB re~

Pressiv. Das rcicht natijrlich aus um die

WAA durchzukiimpfcn. selbst dann noch,

Wenn dic Kosten vor Baubeginn schon so

hoch wcrdcn, wie ursprfinglich die fiir die Gc-

samtanlagc vcranschlagtcn.Daf1‘ir ké'mntcn cs

sich solchc éir'gcrlichen Ausgaben auf andc-

rcm Goblet hezahlt machcn: Aus den An-

schliigcn aul Hochspannungsleitungen, Zu-

liefcrfirmcn ctC. bcschwort man stalisrisch

schnell noch cin Bfirgerkricgsszcnario (»dic
BRD hat nach dem Libanon die moisten An—

PhotoZ HEINRICH ZILLE (1858 ~ 1929)

ins zweite Glied der Macht zuriick; muB Wie-

der warten, bis sich die >>Harmonie<< vet-
schlissen hat — und das kostet Zeit, Geld und

Karrieren.
.

Nun sind die Psychologen' gefragt; lhffl
Aufgabe: wie stellen wir' die Akzeptanz fur

dieses Fortschrittsdenken wieder her, ehne
Atomenergie uind Umweltzerstérungen Liber—
haupt noch zu erwiz’hnen? Nebeneffeld: W16

bleibt die CDU/CSU Regierungspartcli? ‘

Einzuraumen ware, das Vertrauen in diese

Art von >>Fortschritt<< wurde vom System

selbst zerstort, der Preis fiir diesen Lebes-

standard wird zu hoch. Eln >>Fortschritt<<, def
fiir alle das Krebsrisiko beinhaltet, der jahrli—
che Vorsorgeuntersuchungen zur Regcl wer-

den laBt und der Kindem keine rechtc Zu-

kunftschance léiBt, ist natiirlich kaum noch als

Fortschritt zu verkaufen. Oberstes Ziel aller
Macht-Psychologie mull es deshalb seln, die

Verursacherrolle vom System selbst wegzu-

bckommen und auf einen dufleren Feind um-

zulenken. Und das genau gelang mit dem

Vcrsuchsballon »Asylanten« und deshalb

wird das Thema so hochgekoeht bzw. sehé‘m
dialektisch: weil es psycholo‘gisch Wirkt,

konnte es so geschickt hochgekocht werden.
Die >>Asylantenflut, -schwemme etc.« und

nicht unser systeminterner WAAnsinn ist es,
die unseren Lebensstandard bedroht. Von

auBen, ironischerweise auch noch passend
fiber denOsten, kommen sie, um an »unse-

rem, hart crarbeitetem Fortschritt teilzuha-
ben und ihn dutch ihre Massen zu zerstc'iren.

Von ihnen also, so die Psychologie, droht der

so satten und arroganten Wohlstands-Behz‘i-

bigkeit die gréBte Gefahr. Und dicse Men-

schen bieten cinen Vorteil: man kann sic se-

hen, héren, riechen — kurz man kann sich ge-

gen sie wehren. kann sie raussehmeiBen,
fiberfallen, abfaekeln . . . Es ist alles einfa—

cher als mit diesem Atom und man verteidigt
das, was man schon immer verteidigt hatte.
Man atmet wieder befreit durch, dcnn beim
letzten Mal, da wuBte man doch instinktiv,
daB dag was man verteidigen wolltc zuglcich
die Ursache der Gefahr war.
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Thesen

I.

Die historische Funktion des Kapitalverhalt-
nisses besteht darin, die Produktivkriifte zu

entwickeln, also menschliche Arbeitskraft

durch Mas‘chinerie zu ersetzen. Insofern das

Kapitalverhéiltnis den Menschen nur 2115 Be-

sitzern von Arbeitskraft cine Existenzbcrech-

tigung zuspricht, tendiert es dazu. die Men-

schen selber fiberfliissig zu machen. Wiihrend

sie vorher niitzliche Objekte der Ausbeutung
gewesen waren, vcrwandeln sie sich nun welt-
wcit in nutzlose Esser, in ausgehaltene Unter-

stiitzungse'rnpfangcr, die in den reicheren
Léindern Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe

und in den armcn Landern vielleicht eine Le-

.bensmittelspende bekomen. In der neuen

Debatte um nationale Identitiit, kulturelle

Identitfit, eigene Kultur, fremde Kultur etc.

spiegelt sich nichts als der profane und banale

Verdrfingungswettbewerb, in welchen dic

Menschen durchs Kapitalverhiiltnis getrieben
werden.

'

II.

Erst die blinde Entschlossenheit, sich in die-

sem Verdrangungswettbewerb zu sichern, hat
dazu gefijhrt, daB in der BRD auch die Lin-

ken bei den Ausléindern eine fremde Kultur

und deren problematisches Verhiiltnis zur

Kultur der Einheimischen entdecken. Es sind

bezeichnendcrweise dicselben Linken, die

vor rund zehn Jahren noch nicht miide wur-

den, den Bildungsnotstand ausrufen und die

Benachteiligung von- Arbeiterkindern in

Schule und Universitéit zu beklagen. Mil

Grund warf man den fiberall herrschendcn

Ausbeutungsverhaltnissen damals vor, daB

sie die Masse der Bevélkerung entmfindigen
und verdummen und die Menschen im Zu-

stand der Unwissenheit, der Rohheit und der

m

Unterwiirfigkeit halten. Mit Grund warf man

damals dem Kapitalverhiiltnis Vor, daB es die
Produzcnten des Reichtums von dessen Ge-
nuB ausschlieBt. Was dic Masse dcr Bcvolke-

rung aller Liindcrn nach wie vor eint, ist die

Tatsache, dafi die Leute nirgends teilhaben
an den Glanzleistungcn der Nation, der sic

angchoren —

ganz glcich, ob cs sich dabci um

Kunst oder Kochkunst handelt.

W

Linke und Ausléinder'porlitik Thesen von Wolfgang Pohrl

III. ‘

’

Ganz abgcsehen davon, daB bei Einheiml—

schen und Ausliindem das gemeinsame Inter-

esse an FuBball, Video und Auto bedeutcnd

groBer ist als die kleine Differenz .aul dem

Speisezcttcl: Fremde Kultur als Folklore hat

man im Unterschied zu den héufig verfolglcn
Fremden selbst in Deutschland immer g8-

mocht,'von der russischen Seele bis Zum un-

garischcn Temperament. Wfirdcn die Italie—
nor in der BRD immer nur Tarantella und (110

Spanier immer nur Flamenco tanzen, wiirden

sie sich also wie Operettenauslander bench—

men, so wiircn sie eine willkommene Ergz’in-
zung. Zum Argemis werden sic also nichl

durch die Fremdheit ihrer hesonderen KII!‘
tur, sondem dadmch, dal} sie wie die Einhcl'

mischen Arheitspliitze and Wohnungen bran-
chen, dafl sie sich einen Mercedes kaufen, 1“

die Disco gehen und die Kauflifiuser bow")!-
kern. GeahBt an den Auslandern wird nicht

ihre Andersartigkeit, sondern ihre Ahnlich—
keit mit den Einheimischen, die sich unVCF‘

meidlicherweise aus der Tatsache ergibt, (1113

sie am selben Ort und unter den selben 86‘

dingungen wie die Einheimischen leben. VCT'
geblich sind deshalb alle Versuehe, durcll

multinationale folkloristische Beschnupp?‘
rungsfeste bei den Einheimischen Sympatluc
fiir die Ausliinder zu wecken, denn Sympat—
hie fiir deren Folklore warohnehin schon vor-

Folo: Henning Christa;jh

handen. Vergeblich sind deshalb auch 2111.0
Versuche, um Verstfindnis bei den einheiml'
schcn fiir die fremde Kultur zu werben, dc“?
gerade weil die Auléinder keine unbegreifl'l'
Chen exotischen Menschenfresser sind,‘ dlc

auf Jahrmiirkten hergezeigt werden, kzinn
man sic nicht leiden. Gerade weil sie so chlg

fremd sind, weil sie mit den bundesrepublikfl'
nischen Verhéiltnissen so wenig Probleme 113‘
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ben, daB sie im Konkurrenzkampf um Ar—

beitspliitze und Wohnungen mithalten kon-

nen, werden sie gehaBt. Das Gerede Von den

verschiedenen Kulturen, Welchcs untcrstellt,
ein Italiener und ein Deutscher liiitten mitein—

ander Schwierigkeiten, weil der cine Goethe

und Beethoven im Kopf hat und der andere

Verdi und Pavesc, dicnt dazu, der Feind-

schaft gcgen Auslfinder edle Motive nachzu—

Silgen, wiihrend es in Wahrlleit dal‘iir nur ei-

nen niedcren Bcweggrund gibt, niimlich den

blanken Futterneid.

IV.

Die Fcindschaft gegen Ausliindcr ist insolern

nur cine Spielart der allgemeinen Mensehenf-

eindschaft, fijr die es freilich gute objektive
Griinde gibt. Das Fortbestehcn der gcgen-

Wiirtigen Herrschafts- und Produktionsver-

hilltnissc vorausgesctzt, ist in der Tat cine

kriiftige Verknappung von Arbeitskraft er—

forderlich, wenn die den Schrumplungspro-
ch fibcrlebenden restliehen Anbieter dieser

Ware auf dem Markt wieder Absatzchancen

haben wollen. Wiihrend in der guten alten

Zeit der Krieg das beste Mittel zur Abschép—

lung fiberllijssigcr Arbeitskraft gewesen war,

Verbietet sich im Atomzcitaltcr diese Mog-
lichkeit. Es hiiufen sich also die Klagen we—

gen UberbevolkcrUng, und weltweit ohnehin,

aber auch berufsspezifisch und regional be—

grenzt tréiumt man vermutlieh schon von ei-

ner Seuche, die enthder die ganze Mensch-

heit dezimiert oder nur bestimmte Beruls-

gruppen befiillt, um etwa durch Ausdfinnung
der Professorenschaft blockiertc Planstellen

fiir die Nachrficker frci zu maehen. Die Angst
Vor Gift und Seuche odcr vor dem Tod ganz

allgemein diirfte ungefz'ihr so groB sein wie

der Wunsch, der anderc moge ihn linden.

Die Tatsache, daB die Menschen das Kapi-
talverhiiltnis abschaflen miissen, wenn sic

nicht sclbcr vom Kapitalverhiiltnis abge-
schafft wcrden wollcn, war den Linken in .

besseren Zeiten bekannt. Unter der Voraus- ;

setzung nun, daB'dic revolutioniire Umwiil-

zung des Kapitalvcrhiiltnisses ohnehin als

wiinschcnswert galt, hatten speziell die Lin-

ken kcincn Grund, sich vor zusiitzliehen un-

niitzen Esscrn zu fiirchten. Vielmehr galt je-

der von der Uberproduktionskrise in einen

unniitzen Esser verwandelte Arbeiter als zu-

séitzlicher Beweis {fir die Annahme, daB der

Widersinn eines Produktionsverhfiltnisses,
welches ungeheuren Reichtum produziert
und ihn gleichzeitig den Menschen vorcnt-

halt, bald zu dessen Ende fiihren wcrde.

Mit dieser revolutionaren Perspektive sind

aueh alle Vcrnunftgriinde gegen eine speziel-
lc Ausliinderpolitik der Regierung ver~

schwunden. Seitdcm wehren sich die Linken

nicht mehr gegen jede Auslanderpolitik, son-

dern sic maehen selber welche, und sie ver-

;lchen darunter wie die Regierung die-Huma—

Iisierung des Elends.

V.

Die Chaneen fiir solche Rfickzugsgefechte im

Geist der Menschlichkeit und der Nachsten-

liebe sind in der BRD nicht nur deshalb be-

sonders schlecht, weil hier die allgemeine-
Menschenleindsehaft besonders ausgepragt
ist — die Deutschen kennen einander so wenig
wie die Ausléinder leiden —, sondern die

Feindschaft gegen Ausléinder wird verseharft

dureh gewisse nationale Besondlerheiten der

Deutsehen. Wenn das Wort von der'kulturel-

len Identitéit der Deutschen einen Sinn haben

soll, kann es nur den Mange] an Verbunden—

heit mit jedweder Kultur bezeiehnen. Eben

.“V3.‘\\\(‘$.\~\\\~u

deshalb, weil die Eingeborencn hier in ihren

Bediirfnissen und LebenséuBerungen im All-

tag extrem reduziert sind, haben etwa Bauern

aus Anatolien in Kreuzberg kaum wirkliche

Anpassungsschwierigkeiten. Aus dem glei-
Chen Grund freilich haben sie keine Chance,
sich zu integrieren oder sich anzupassen. In

einem Land, wo die Eingeborenen haupt-
séchlich die BlLD-Zeitung lesen, hat der An-

alphabet zwar einerseits keine Nachteile zu

erwarten. Andererseits aber kann er die

Sprache natiirlich nicht von Leuten lerncn,
die sie aueh nicht beherrschen und die des-

halb stets froli sind, wenn ihnen ein Ausliin-

der den Vorwand liefert, endlieh so reden zu

diirfen, wie ihnen der Schnabel gewachsen
ist, dih. ohnc Riicksicht auf die Grammatik

naeh Herzenslust radezubrechen. In den

Ausléndern und speziell in den Tfirken, de-

ren Nation eine almliche Geschichte wie die

deutsche hatte, miissen die Eingeborenen al-

so ihr eigenes Spiegelbild sehen, welches ih-

nen nur verhaBt sein kann. Wenn ein Kreuz-

berger sich fiber einen stammelnden Tiirken

mit der Bemerkung mokiert’ >>deutsehe Spra-
che schwere Sprache«, hat er nur eingestan-
den, was ihn selbst seit seiner Schulzeit be-

driickt. Umso mehr wird er daffir den Tfirken

hassen, zumal in einer Zeit, wo das Gerede

von der Kultur und der kulturellen Identitiit

gewaltige Prfifungsiingste aufkommen lassen

muB bei allen, die auch kein Goethegedicht
auswendig kénnen und noch nie in der Kririk

der reinen Vernbmft gebléittert haben, also bei

allen.

Diesc Thcscn Wolfgang Palms wurdcn mil frcundli¥
cher Gcnchmigung des Tiamat Vcrlags Berlin ci-
mem soean erschicnencn und schon aufgcmaehtcn
Band Zeitgeist Geisterzeit -—.Kommentare and E5-

says von Wolfgang P‘ohrt cntnommcn (174 8.; 24.—

DM). Wcitere Beitrégc behandcln Themcn wic

Heimat, No Future, Exilliteratur, Amixcmilismus in

den Massemnedien, 65 Jahr'e deutscher Film, Kohl-

Rede and Becker-Prom,- das Sonnenblz'imchen (Gril-
ne!) wird embliitlert, Vorschlag far cine Amnesrie-

Kampugne, Feindschafi (lurch Ahnlichkeit: RAF-

Ideologie und 6ffentliches Bewufltsein u.v.a. Einige
dcr Beitrage sind bercits in dcr taz odor Konkrct er-

schicnen, andcrc wurden als Vortragc konzipicrt.
Die hier vorlicgcndcn Thcscn wcrdcn auBcr im
Buch erstmals veroffcntlicht. Bezug: Edition TIA-

MAT, Grimmrtr.26, 1000 Berlin-61.

Photo:
Manfred
Kampsehulte



Da hat der Wahnsinn Methode und Allcin—

vertretungsrccht ftirs Maehbare und Guter
Nicht daB wir etwas gegen Irrenhéa‘user hilt—

tcn, nein, aber es sitzen die falschen LCUIC

drin.
'

Und da soll es ja wieder vermehrt Men-
schen geben, die in den Bundestag gehen. 1”“

ihm die Maskc Vorn Gesicht zu reiBen odcr

gar um dort eine andere Politik zu maclicn.

Nun, daB ist so éihnlich wie FuBbalIspielcn oli-
nc vor den Ball treten zu wollen.

Kurz und klein, die Kaeke ist am Dampllcn
dran und wir haben keine Biogasanlage ZUT

Hand, was tun also?

Sollte es jemand wissen, moge er/sic dieSCS
sofort dem niichsten Menschen mitteilen, d0“
er/sie trifft, auf daB es wie ein Laulfcucr
durch die Lande gehe und sich der Gang die-
ser Welt zum Besten wende.

Bis dahin ein aufmuntemder Spruch (dfl'
von habcn wir immer welehe auf Lager):

Es gilt, nicht weiter auf den Splitter in der

andcren Augen schauen, sondem den eige-
ncn Kopf hintcr dem Brett abzusehlagcm/ nicht zu sagcn »ieh weiB<<, sondern >>ich WCiB
noch nicht«.

\
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ositIOnSpap'er
’ per Stimmzattel

Night mehr als einen Wahlvorschlag ankreuzen!
I15!

m

wiser Spai-

Kennzeichnung mehrerer Wahlvorschlage macht 9 an!“ 'BUlen

don CHmm-vnlfinl unru'ilflnl

3':.-.

Viele daehten es seinerzeit, doch keiner konn~
m

to es bcwcisen, die Liste Ungt'iLtiG ist Cine :3

@a3unbedingte historische Notwendigkeit. C512}? '

"

Was lange Zeit Vcrmutung, wurde bei den

Wahlen in Schleswig-Holstein eindrucksvoll
untermauert. Unsere Nichtwéihler bildeten m}
mit ca. 34% die stiirkste Gruppierung. So 8“; EB @

.- weit, so gut. Mensch konnte nun herkommen
und kiihn behaupten, daB diesc Nichtwéihler
aus untersehiedlichsten Grijndcn nicht ge-

: wfihlt haben und demzufolge nicht als einheit-

; liche Gruppierung zu bezeichnen seicn.
Das Parteienangebot, mag jeder Mensch

weiterhin behaupten, sei so vielfiiltig, daB ffir a.

jeden etwas dabei sein mfiBte.

Q
I?“ ‘

.

DaB dem jedoch trotzden nicht so sei, liige
' § -

-

zum einen daran, daB dieser politisch so rele-

vanten Gruppe gemeinsame Inhalte, zum an-

deren Einigkeit und Orientierung fehlen.
(FEDas ist unbestreitbar und das ist genau Un- [f3 ‘. 1f; '1"-

git‘LtiG! Denn wir wollen nicht mit Antwor—
'

ten auf mangelhaft fiberdachte Fragen auf— —-

warten, Einigkeit herstellen, wo es keine Ei-

nigkeit geben kann, Perspektiven in einer per-
spektivlosen Zeit vorgaukeln . . .

Kurz und gut, wir blicken nach vorn, well
an unserem Rficken eine Wand lehnt.

Kurz, die Herréchaft einer chaotischcn

Ordnung durch ordentliches Chaos zu ersel—

zen!

Nun wird sich der/die geneigte Leser/lesc—

rin fragen, was hat das mit UngiiLtiG zu tun?

dw (aus: Klfingelkerl, Dortmunder Stadtzci-

tung)sis-is

n
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PS: Um zur Bundestagswahl 1987 zugelassen
zu werden, braueht die Liste Ungit'LtiG 20W
Unterschriften! Alle Leute, die bei UngiiLNG
unterschrciben wollen oder vielleicht sogflf

bereit sind, Untersehriften zu sammeln und

keinem dcr schon in der Gegend herumrrrcn'

den Unterschriftensammler fiber den Weg 20'

laufen sind, wcrden gebten, sich unter derTC-

lefonnummer 0231/16 22 99 (Dortmund) Z“

melden. Das gilt insbesondere auch ffir LcuIC

oder Gruppen aus anderen Stfidten.
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Doris Fisch

GUnler Becker

U‘nio‘n nicht genug fiherdachten Lichelns

|trotz innerer. Genialitzit :— u

s Schauen wir jedoch nach unten, milssen wir ungul-t'figfeststellen, daB uns ein schmieriges, sehr

l durchsichtiges Etwas den Kérper raufsab-

l bert.
'

l
Dieses Etwas, eine Mixtur aus institutiona-

flag-j(lisiertem Massenmord, engstirnigen Ideolo- I»
’ ‘

{gien, »ich weiB wie’s geht<<-Syndrom, neue-
_

sten Trends, wissenschaftlichen Erkenntnis-
_

sen und maximaler Profitsteigerung bildet die 31!
,=. 1

V

l
. . E: 1. [fig59.1119913ng der sogenannten Realpolitik. l1

Geodele Schulz

Eckhmd Hensel

Cnnsnne ureter
'
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Das Umbauprogramm der GRUNEN:

Staatsékologie als Wahlkampfschlager!

AIS Ausdruek einer grundlegend veriinderten

politischen Lagc wollen die GRUNEN ihr

Umbauprogramm verstandcn wissen. Es

Wurde nach dcr Wahlniederlage im Saarland

auf der Bundesversammlung in Hagen im Ju-

ni 1985 beschlossen und liegt seit Miirz 1986

Vor. Auf einem »UmbaukongreB« im April
Wurde iiber das 98-Seitcn-Werk diskutiert.

Die Bundeskonferenz in Hannover hatte im

Mai mit der Verabschiedung des Bundestags-

Walilprogmmms und dcr Atomdebatte genug
Zu tun, so daB erst Ende September das Um-

ba”Programm verabsehicdet werden kann.

Monatelang wurdc unter erheblichem Auf—

Wand von dcr Bundestagsfraktion und ihrcn

Expertenkommissionen an dem Programm
gearbeitel.

Die auBcrordentliche Notwendiglreit cr-

gibl sich nach den Aussagen der Initiatoren

des Umbauprogramms aus der Tatsache, daB

Vor allcm die SPD auf okologischem und so-

zialpolitischcm Gebiet erhcblich an Glanb-
Wiirdigkeit gewonncn hat. Von daher >>Inus-
Scn konkrele griine Konchtc auf den Tl§Ch
kommen, die die Vorschliigc der Altparteien
ills unzuliinglich und demagogiscli cntlnrvem
und »die Ernslhahigkiet griiner Polltlk.dil-
durch untcrstrcichen, daB die grundsiitzllche
Umsetzbarkit unscrer Forderungcn nnehgc-

wiesen wird« (Manfred Busch, in: Grimes In-

fo Nr.4/86). Fiir die politische Emordnnng
und Bewertung dcs auf mindestens 4 bis 5

Jahre angelegten »Programms zur Uberwm-

dung von Erwerbslosigkeit, Arniut und Um-

weltzerstorung« (so der Untertitel) werden
ein realpolitisehes Mehrheitsvotum und 6m

(Skosozialistisches Minderheitsvotum In
der

lPréiambel angeboten. In dem Mehrheitsvo-

tum wird allen Ernstes die Auffassungvertre-
ten: »Wir lehnen den Markt als wiehtiges

In—

strument der Regulierung des Wirtschafts-
prozesses nicht ab, wir Vergéttern ihn aber
auch nicht« (S. 7). Eine Konkretiswrung d18-

ser sehwammigen Aussage findet sich in dem

Mehrheitsvotum nirgendwo. Selbst das Go-
desberger P‘rogramm der SPD von 1259 def-1-
niert noch treffender: »Es ist also nielit die

Frage; ob in der Wirtschaft Disposmonen
und Planung zweckmiilBig sind, sondern wer

diese Disposition trifft und zu wessenGun—
stcn sie wirkt<< (S. 13). Wéihrend im Minder-
heitsvotum wenigstens die Notwendigkelt ei-

nes »slarken Drucks<< (S. 12) seitens der Be-

volkerung eingesehen wird, um pollnsche
Ziele durchzusetzen, bleibt das Mehrheitsvo-

tum bei abstrakten Zielvorgaben stehen, 0_h-
ne daB auf die Wechselwirkungen von 50213-

len Auseinandersetzungen und Durehset-
zungschancen von griinen Vorschléigenemge-
gangen wird. Dieser MilBstand erkléirt SlCh ans
der Tatsache, daB in den letzten .lahren em

GroBteil der Mitglieder Parlamentarier ge-

worden sind und nur noch wenig mit den Ba-

sisinitativen in Kontakt kommen. Trotzdem

vnoroHst B/ume
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mfissen die grfinen Parlamentarier die Initia-

tiven bei Laune halten, um die néchsten

Wahlen durchstehen zu kénnen. Immer nur

die Empérung der Bewegung auf Parlament-

sebene folgenlos zu referieren, reicht auf die

Dauer als Legitimation fijr das eigene Tun

nicht mehr aus. Selbst die grijne Bundestags-
fraktion kann keine Wunder vollbringen und

verliert den Glanz als Hoffnungstrfiger. Die

GRUNEN haben erkannt, daB sie sich etwas

einfalllen'lassen miissen, um verlorengegan-
genes Terrain zurfickzugewinnen. Die Folge
sind jecloeh keine neuen Vorschléige und An-

regungen ‘an die Adresse der Basisinitiativen,
wie sie in den laufenden Auseinandersetzun-

gen etwas besser machen konnten, sondern

sie tun etwas ganz anderes:Dem innerpartei-
lichen Umbau von ehemaligen Basisaktivi-
sten in Parlamentarier lassen sie einen Um-

bau ihrer Wéhlcr-Zielgruppe nachfolgen.
Jetzt ist es der reformwillige, 6kologisclhen
Fragen aufgeschlossene Mittelstand, der um-

worben wird. Und den kann man nicht mit

angeblich »abstrakten Bekennmissem fiber-

zeugen, sondern mit im Umbauprogramm
vorgestellten machbaren Reformschritten,
die auBerdem auch noch in ihren Einnahmen
und Ausgaben fiir den Staatshaushalt bis ins
letzte Detail durehkalkuliert werden, weil ja
schlieBlich alles seine Ordnung haben muB!
»Die Programmarbeit ist fiir mich ein Bei—
spiel dafiir, daB wir in dem MaBe, wie wir die



Ideologie raushalten, auch zu Ergebnissen
kommen, mit denen eine Fraktion, aber auch

cine Partei sehr gut leben kann<<, stellt Jo

Miillcr in seinem Interview in DIE ZEIT

(25.4.86) zufrieden fest. So ist es gewiB kein

Zufall,. dnB das Umbauprogramm cin Jahr

vor den Bundestagswahlen vorgelegt wird,
um medicnwirksam die Reformpolitikfiihig-I
kcil dcr GRUNEN zu unterstrcichcn. Das

Umbauprogramm entspricht in crsler Linie

den Bedi‘lrfnissen des oberen Drittels der Par-

lamcntaricr- und Zuarbeiterhierarchic, die

einen méglichst effektvollen und problcmlo-
sen Einstieg in den Bundestagswahlkampl
wollen. Das Grundsatz'progmmm und das

Sindelfingcr Programm sollen zwar weiter

giiltig bleiben, aber die zeiile Politik der

GRUNEN wird sich in Zukunft am Umbau-

programm orientieren.

Die Gunst der Stunde nutzen jetzt die

Realos aus, um biedere sozialdemokratische

Reformpolitik intellektuell aufgepiippelt'als
>>reformpraktischen Diskiirs<< zu verkaufen

und zu lobprcisen: »Es ist das stérkste Stiick,
das die GRUNEN bisher an Reformpro-
grammatik vorgelegt haben: cine ziemlich

komplette Zusammenstellung detaillierter

MaBnahmen zur >>Okologisierung<< der Ge-

sellschaft. (. . .) Aus allen Vorschléigen
spricht das Interesse an der Realisierung des

Machbaren, ohne auf ein fundamental ande-

res System zu warten.« (Helmut Wicsenthal

in Kommuné 5/86). Allein der Gcbrauch der

Sprachc ist eine einzige Zumutung. Wiihrend

den Kritikern des Umbauprogramms die pas-
sive Haltung auf cin anderes polilisches Sy-
stem zingedichtet wird, stellen sich die Realos

als crfolgreiche Reformpraktiker und eifrige
Umbauer dar‘. Hier wird von den Realos un-

terstellt, daB nur wer (realpolitisch gcfiirbte)
Reformen will, auch praktisch scin kann. In

Wirklichkeit haben sich die mchrheitlich real-

politischen Parlamentarier im auswegslosen
Institutionengestriipp verheddert und bewe-

gen dort fast nichts mehr, wiihrend die Prakti-

ker an dcr Basis Aktionen durchffihren, die

ethis erreichen und auf die sich dann wieder—

um die griinen Parlamentarier berufen. Die

zahlreichen im Umbauprogramm vorgesehe-
nen reformerischen MaBnahmen stehen zwar

im logischen Bezug zu anderen im Programm
vorgesehenen Teilschritten, sic klammern

aber Strategien zu ihrer Duchsetzung aus.
_

Die Trennung dieser reformatorischen An—

sfitze von radikalen nichtparlamentarisch aus-

gerichteten Bestrebungen hat zur Folge, daB
diese Reformen jedes antikapitalistische Po-
tential verlieren und stattdessen zu Instru-
menten eines Integrationsprozesses in das
herrschende System werden.

Der gréBte Teil der im Umbauprogmmm

vorgesehcnen MaBnahmen besteht aus Uln-
schichtungen im Staatshaushalt. >>Hintcr 1h-

rcr vermcintlichen staatsfeindlichen Haltung

entpuppen sich die GRUNEN mit ihrem Um-

bzluprogra'mm nicht nur als staatstragcnd.
sondern als aufgeradezu befingstigende WC!-
sestaatsergreifend und Staatseingriffc
ausheckend, sch‘reibt Joseph Huber in DIE
ZEIT (2.5.86). Zur Sicherung der natiirli—

chenchensgrundlagen sollen die Verbrnu—

cher insgesamt um rund 15 Miiliarden DM
belastet werden. Den erhéhten Benzinprcl—
sen sowie den erhéihten Miill- und Abwnsscr-

entsorgungskosten stehen Entlastungcn

durch verbilligten Wohnraum und sinkcndc

Tarife im 6ffentlichen Personenverkehr {19‘

geniiber. Diese MaBnahmen untersclwid‘?n
sich von einer sozialdemokratischen Stratcgfc
nur durch ein bchhen mehr Okologie. 9‘6

GRUNEN »ero_bern« die Staatsmacht l1“

machen dann in den Bereichen, wo der SW1t

zustfindig ist, eine neue Politik.
In dem Umbauprogramm wird die gcfiilir'

liche Illusion verbreitet, Veréinderungen 1‘8-

Ben sich Schritt fiir Schritt nach einem {65‘0"
Plan durchffihren. Diese Vorstellung komfl“
zwar dem naiven Wunschdenken eines T‘f'

5

der Wiihler entgegen, Reformen lieBen 5‘5“

durchsetzen, wenn eine parlamentariSChc

/K



Mehrheit daffir vorhanden sci — abet dem ist
nicht so. Ein Dutzend Linksregierungen in

Europa sind am Widerstand der Unterneh-

mer geschcitcri, weil sie von einem allzu me-

chanistischcn Verstiindnis gesellschaftlicner
Vcri‘mderungen ausgegangcn sind und eme
Massenmobilisierung {fir ihrc Reformen nicht

gewagt hnbcn.
.

Und da auch die GRUNEN die Méglich-
kcit direkt Druck auszufibcn immer weniger
fiir sich selbst in Betracht zichen, miissen sre

CS bci den Unternchmcrn mi; finanzeillen

’

0...,
Anrcizen versuchen. >>Aus Mitteln der

Grundchcmikalicnabgabe wird ein >>Konvcr~

sionsfonds snnftc Chemic<< eingerichtet (in
den niichsten Jahren durchschnittlich 909
Millionen DM jiihrlich), aus dem die chemi-

SChe Industric Miltel fiir Forschung und Ent-

\vicklung ncucr umweltvcrtriiglicher Verfzih-
Fen beantragcn kann« (S. 57) Dcr gutverdie-
ncnden Chemicindustrie sollcn also noch dlC

Millionen nachgcschmissen werden, obwohl

sic mil ihrcn Mittcln problcmlos in die sanfte

Chemic einstcigcn kénnte, wenn sie nur woll-

tc- Die GRUNEN versuchcn auf dem Um-

\ch dcr Subventionicrung den Konzerncn

Umweltschutz etwas schmackhaftcr zu ma-

Clicn. Geradc in diesem hochgcfiihrlichen Be—

rcich ist es cine wirklichc Lésung des Pro-

l’lCms nur durch den Entzug der Vcrffigungs-
gcwalt der Unternchmcr aufdic Produktions-
mittel zu crwarten. Selbst in einem reformi-

Stisch Oricnticrlcn Umbnupmgramm hiitte
zumindcst cin dircktcr Zusammenhang zwr-

schen kapitalistischer Produktionsweise und

6kologischer Krise hergestellt werden miis-

sen, um klar zu sagen, welche Auseinander—

setzungen zu erwarten sind, wenn die Che-

mieindustrie gegen ihren Willen grfindlich
umgebaut wiirde.

In dem Kapitel »Die Rechte der-Beschaf—
tigten erweiterrm wird die ursprfingllche Idea
der Selbstverwaltung als autonome Organise-
tions- und Kampfform fallengelassen! .

»Die Montanmitbestimmung nnd die Mitbe-
stimmung in den GroBunternehmen

muB in

Richtung auf volle Paritéit erweitert werden<<,

wobei »zu erwfigen ist, ob an Stelle des neu—
tralen Mitglieds im Aufsichtsraf ein unabhan-

giger Vertreter der Umweitmteressen ge-
wfihlt wird.«(S. 70). Die GRUNEN genen 1m

Umbauprogramm keine Antwort auf die Fra—

ge,‘ wie der sowieso schon zu starke Em‘fluB
der Unternehmer effektiv zurflckgedrangt
werden kann. Irn Gegenteil, sie institutionali-

sieren ihn auch noch! In den vorgesehenen
regionalen Wirtschafts— und Sozialréiten >>s1t—
zen zu je einem Drittel Vertreter der Wiri—
sehaftsverbéinde, der Gewerkschaften some

der Verbraucher-, Natur— und Umweltscnntz-
verbiinde<< (S. 711). Die alternative Klemoko-

nomie wird natfirlich nach allen Regeln der

Kunst verhéitschelt. Doch seltsam, die vrelge—

priesene Selbstverwaltung expandiert. nach

grfiner Vorsteilung nur da, »wo Arbeltnen-
mer durch Konkurs bedroht sind Oder die

Verantwortung fiir lebensfeindliche Produlfte
nicht mehr tragen wollen« (S. 74). Also glbt

es Selbstverwaitung nur dort, wo der Kapita-
Iismus schlapp gemacht hat oder einige 6ko-

logisch besonders geffiihrliche Produkte her-

gestellt werden und der Rest der Arbeiter

darf schéin paritétisch mit den Unternehmern
an einem Tisch sitzen.

Ein wahrer Dschungel von gcplanten Ver-

ordnungen, Sonderabgaben und neu zu

schaffenden Kommissionen haben innerpar-
teilich zu Verunsicherung und Kritik geffihrt.
Mit diesem administrativen Ansatz ist eine

Bfirokratisierung und Reglememierung vie-

ler gesellschaftlicher Bereiche bis hin zur Ein-

richtung ‘einer Umweltpolizei verbunden.

Sieht so die Uto'pie der GRUNEN aus? Es ist

nicht so Iange her, da war es innerparteilich
noch die groBe Mode, dem rechten Herbert

Gruhl vorzuwerfen, er wolle einen mit allen

Machtmitteln ausgestatteten autoritéren Ok-
ostaat.

Die GRUNEN wollten mit dem Umbau-

programm aufzeigen, wie Teile ihres Pro-

gramms schon jetzt umsetzbar gemacht wer—

den kénnen und haben doch nur gezeigt, daB

sie cs waren, die sich haben umbauen iassen.
Die Miihe, das Programm auszuarbeiten war

aliemal vergebens, weil bei den gegebenen
Krifteverhéiltnissen auclh nach der néchsten

Bundestagswahl die GRUNEN nicht die Ge-

lcgenheit erhalten werden, an einer Regie-
rung mitzuarheiten. Dureh eine Verzettelung
in jetzt véillig unerhebliche technokratische

Detaiifragen wurde eine Menge Energie ver-

schwendt, die auf subversive Weise genutzt,
sicherlich mehr bewirkt hitte.
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Ihr erkliirt in Eurem >>offenen Brief«, Ihr

hieltet es »f1'ir ein Zeichen von Schwz'iehe und

Uncntschiedcnheit<<, daB das Koordinie-

rungstreffen der Anti-Atom-Bewegung in

Frankfurt 'am 28./29.Juni »eine eindeutige
Absage an Gewait bei Demonstrationen
nicht fiir notig gehaltem hat. Jene, die das

»Prinzip der Gewaltfreiheit<< nicht vertreten

sollen aus »unserer Solidaritiit<< ausgegrenzt
werden. Gegen >>Wasserwerfer, CS-Gas« und

>>Staatsterror<< sei >>die eigene Gewaltfreiheit<<
die >>cinzig wirkungsvolle Antwort<<. Jene,
die cine andere Antwort haben und. mit

>>Stahlkugeln, Schleudern und Brandfiaschcn

ankommen<<, diirfen nicht >>unser Verbiindc-

ter im gcwaltfreien Kampf gegen Atom- und

Polizeistaat sein<<. Wir sollen >>gewaltfrei<< da-

fiir sorgen, daB >>Gewalttiiter kcine Chance

mehr habcn<< und sclbst ein »Bekenntnis zum

gewaltfreien Protest und eine unmtiertsiind-

lichc Absage an Gewait<< ablegcn.
Wir sind entsetzt und wiitend ijber Zustan-

dekommen und Inhalt des >>Offenen Brie-

fCS<<.

Kaum einer der Unterzeichner/innen

kannte die in Frankfurt gefaBten BeschiiiBe ——

Wir sind erstaunt, wie vorschnell >>Prominen-
te<< ihren Namen fiir so etwas hergeben.

Mit Eur-en Forderungen, die auf eine Spa]-
tung der Anti—Atom-Bewegung hinauslaufen
provoziert Ihr eine Antwort, die den Spiefg
umdreht und die Bewegung vor Euch und
Eurcn Positionen warnt. Dies lehnen wir je-
doch ab, weil wir es ernst meinen und jede
Art von Spaltung der Anti-Atom—Bewegung
abiehnen. Im Anti-AKW-Widersttand hatten
gewaltfreie Positioncn immer ihren Platz,
dochhat dies gemeinsame Aktionen ohne
Ausgrenzungen méglich gcmacht. Wir wol-
len, daB dies weiterhin moglich bleibt und
hoffen, daB Ihr Euren Standpunkt fiber-
denkt.

Wir wcrden uns auch in Zukunft unsere

Protest- und Widerstandsformen nicht von

den Herrschcnden dikticren lasscn und un-

terstiitzen die in Frankfurt gefaBte Resolu-
tion, die in Anlehnung an die Erkliirung der

Hamburger >>Eingeschlosscncn vom Hcili-
gengeistfeid bckriiftigt; »Wir lasscn uns we-

der von unscren Protest- und Widcrstandsak-
tionen gegen die Atomanalegen abschrecken,
noch unser Recht auf Demonstration und Wi-

derstand einkesseln, Iassen uns nicht in gun:
und schlechte, friedfertige und militanic. 10'

gale und illegale Demonstranten sorticrcn.

Einmiitig stelien wir fest: kriminell sind nicht

diejenigen, die — in welcher Form auch immcr
— Widerstand gegen die 1ebensi‘iedrohcndcn

Atomanlagen leisten, kriminell sind vielmchr
die Betreiber dieses morderischen Atompro‘

gramms und ein Staat, der es uns mit alien

Mittein aufzwingen wili.« Wir werden de

Atom- und Polizeistaat den Gefallen nicht

tun, unsererseits Teiie der Bewegung auszu-

grenzen. Die in Frankfurt beschlossenen Ak’

nonen
.

— bundesweite Aktionen in Stiidten ufld 3“

Standorten bei Inbetriebnahme des AKW
Brokdorf
— Aktionen gegen den Schrottreaktor 51;de
und die Wackersdorf—Blockade (13.~15. 10.)
— Anti-WAA-Demo in Mijnchen am 4. Okm‘

bcr
— bundesweite Demonstration in Hannu HI“

8. November

sollen die alten und neuen Atomgegner/inncn
zu Massenprotesten vereinen. Vordri.ngliChC_S
Ziel ist dabei ffir uns, daB neue und alte Ant“

/‘\
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Atom-Bewegung zusammcnkommcn, ge—

meinsam aktionsfiihig werden und einen un-

bcrcchenbaren und nicht integrierbaren Wi-

derstand entwickeln.

Beispielhaft [fir eincn solchen Widerstand,
der Atomgegner/innen mit untcrschiedlich-

sten politischen Positioncn und Erfahrungen
Zu einer konscquenten und radikalen Wider-

standsaktion vereinte, waren die Wendland-

blockade vom Friihjahr 1984 und die Besct-

zung des WAA-Bauplatzes in Wackersdorf.

Es gab scincrzcit »prominente Atomgegncr/
inncn« wie Marianne Fritzen und Hubert

Weinzicrl (BUND), die vor der Wendland-

blockade und der Bauplatzbesetzung gewarnt
haben. Nicht bestrciten liiBt sich jedoch, daB

dicsc Aktionen richtig waren, weil sie den po-

litisclien Preis fiir Staat und Atommafia hoch-

getrieben haben und vicle neue Atomgcgncr/
innen dazu kamen.

Aus dem Schicksal der Anti-Rakcten-Be-

WCgung von 1983 ist gut nachzuvollzichen,

daB Abspraehcn mit Stunt und Polizci und

das vordringlichc chfihcn um Befriedung,

Wehrlosigkcit und »Sclbstbehcrrschung« in

den eigencn Reihcn cine Bewcgung zwar

brciter, aber auch zalm- und pcrspektivlos
und letztlich vollig kalkulierbar und ungo—

féihrlich fur den Staat machen.

Gerade weil Tscliernobyl passiert ist, ist

dem Staat nichts wichtiger als die Zerschla-

gung des radikalcn und unabhéingigcn Gei-

SIcs und die Reintegration dcs fibrigen Prote-

stes.

>>Eine Biirgerinitiative, dic sagt, wir lassen

den Widerstand nicht spalten, betrcibt die

Vorbercitung von Gcwalt und da darf kcin

ztnstiindigcr Mensch mehr mitmachen. Den

Widerstand spalten, das muB unsserc Aufga-
be sein<< (Zitzit G. Beckstein, Landcsvorsit-

lender dcr CSU-AK-Polizei und Vorsitzcn-

dcr des SieherheitsausschuBes dcs bnyrischcn

Landtages (laz, 9.7.86)
Dicsen Spaitungsbcmiihungen verschufft

Ihr mit Eurem'Bricl Bodanund Ihr erfiillt

die Hoflnung dcs Stuatcs. die Hamburgs
oberster Verfassungsschiitzer Lochte so auf

den Punkt braehtc: »Insgesamt bin ich zuver-

sichtlich, daB sich die GRUNEN bundesweit

Von den Krawallmachcrn distanziercn.« Es

ist schon sehlimm, aber leider auch nicht ncu;

sich sclbst zu distanzieren. Viel schlimmcr ist

l0d0ch, die Anti-Atom-Bewcgung aufzufor-

dem, sich untereinandcr zu distanziercn und

auszugrenzcn.

Angeliérige dcr griincn Bundestagsl’rak-
tion miisscn sich die Frags gcfallen lassen,

Was sic damit meinen, wenn sic schreiben

>>Gewalttiitcr in unsercn Reihen miissen wis-

sen, (1le sic nicht mit unsercr Solidaritiit rech-

nen ko'nnen, solmlgc sic das von uns vertretc-

ne Prinzip der Gewaltfrciheit nicht rcspcktie-
rcn wollen<< — dcnn wo blicb Euer Aufschrei.

als hessisclic Wasscrwerfer Gunter Sarc tot-

fuliren, wo blcibt Eucr Protest dagegcn, daB

hessisclie Wnsserwerlcr Demonstrzmten ge-

gcn die WAA mit CS-Gzis einnebeln und Eu-

er Widcrstand dagcgcn, (i218 von einer rot/

griincn Koalition neue »P0|izeisondercinhei-
[Cm aufgcstellt wcrdcn, die die Aufgabe hu-

hCn, dcn >>zillsonntiiglichcn Auseinzmdcrset-

7.ungen« an der Startbahn West »ein Ende zu

bereiten<< und mehr >>Gewzilttiiter<< fcstzunch-

me" (FAZ. 7.7.86). Von Eucli kommt hier

nichl nur kcin Protest, sondern Ihr segnct
dies stillschwcigend mit 21b. Otto Scllily for-

derl von uns im glciclien Atemzug dic Aner-

kennung des stnzltlichen Gewnltmonopols —

das Gewalt .monopol »des Atom- und Poli-

zeistaates<<, das zur Durchsetzung der WAA

Wackersdorf gerade mit Gummigeschossen
ausgeriistet wird!

Mitschwimmen statt auflehnen?

Angesichts der nach dem Frankfurter Koor—

dinierungstreffen beispiellosen Medienhetze

gegen die Anti-AKW-Bewegung ware es

richtig und notwendig gewesen, gemeinsam
dagegen‘ vorzugehen und sich gegen den

Strom der Diffamierungen zu stellen. Gerade

>>Prominente<< sollten sich iiberlegen, fiir wel-

che Seite sie ihren Namen in die Waagschale
legen, denn gerade sic sind diejenigen, die

sich mit Gcwieht gegen den herrschenden

Kurs stellen konnten — anstatt bei Zimmer-

mann und Co. mitzusehwimmen.

Es gibt viele Moglichkeiten, >>wirkungsvol-
lc Aktionsformen des gewalfreicn Kampfcs<c
oder Vorschlage fur >>massenhaften, zivilen

Ungehorsam<< einzubringen, die chatte um

die jctzt richtigen Aktions- und Widerstands—

formcn zu ffihren — moglieh wiirc dies auf

dem Frankfurter Treffen gewesen, wo wir

nicmanden von Euch gesehen haben. Ein

denkbar schleclhtes Vorgehen dafiir ist je-
doch, >>Offene Briefe<< in der Frankfurter
Rimdschau zu veroffentlichen, ohne die Aus-

einandersetzung mit den Anti-Atom—Bewe-

gung auf Konferenzen oder in den Publika-

tionsorganen wie Atom oder radi—aktiv zu su-

chen. Wir fordern Euch auf, die weiterc De-

batte hier zu fiihren.

Mit konsequent radikal gewaltig freicn Gril-

Ben

die Redaktion Atom Lfincburg und die Rc-

daktion radiaaktiv

sowie die Tcilnehmer/innen der Atommiill—

konferenz v. 19./2().7.86

DUDDDDDDDDDDDDDDUDU

Kontakt: Sabine Raise/1, Siiltenweg 53, 2120

Li'ineburg, Tel..‘ 04131 /48360

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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VIERTELJAHRESSCHRIFT FUR GESELLSCHAFTSKRITIK

UND FREIHEITLICHER SDZIALISHUS

Nr. 15/86 u.a. mit folgenden Themen:

> Verteidigung der Demokratie - auch

militarisch? > Zur Geschichte des

17. Juni > Gandhis industrie-zivilt-
satorische Kritik heute > Arbeit mlt
jUdischen und arabischen Jugendli-
Chen > Uber Helene Stdcker > Buch—

besprechungen > 64 Seiten, DM 4tfl9

DIE FREIE GESELLSCHAFT

Vorlagsbuchhandlung M. Watermann

Gohrdestrafie 8 - 3000 Hannover 1

Postgiroamt Hannover, 3539 67-307

nWerdet ihr
von Moskau
finanziert?«
schreibt ein emporter Buchhand-

Ier & verdoppelt seine Bestellung,

»0der wie hringt
ihr es bloB fertig,
fiir 5 Méirker eine
so interessante

Zeitsohrift zu ma-

chen?« Z. B. so:
Auto aus? Glanz und Schatten der

Autokultur (Gerhard Armanski,
Syliva Hamberger, Michael Kon-

rad, Siegfried Fleinecke)- Spanien
1936: Hoffnung und Trauer (Gan-
ther Schmigalle, Rainer Tosstorff)
- Mythos heute: Verdunklung oder

Erfassung unserer Welt? (Fritz
Gilde und Christoph Zwicker) -

Mehme‘t Giiler. Erinnerungsarbeit
in Bildern zwischen Deutschland

und der Tflrkei (Michael Nunges-
ser) - Essen im Knast: Unser tag-
|ich FraB (Ilse Schwipper u.a.)

Eine linke Kultur—

zeitsohrift. Mit ei-

ner merkwiirdigen
Mischung aus Lite-

ratur, Kunst und

Natunivissenschafl.
»Mit seiner Mischung aus Kunst,
Literatur und Wistsenschaft tragt
der UMBHUGH einem erweiterten

Kulturverstandnis Flechnung und

steht ‘damit quer zu einer momen-

tan gepflegten Theorieabstinenz.

Vom Artspruch her ahnlich ange-

legt wie die verblichene Linkskur— =

ve, aber langst nicht so dogma- .

tisch und vom Konzept her umfas- 3

sender, sind dem lllMBBUGH mehr
;

Leser zu wtinschem (Stadtblatt,
Mu”

Kein Problem:ster).
Heft 3/86 jetzt im Handel oder (bit- :
te 5 DM als Scheck, Schein oder

'

Briefmarke mitschicken) vom

UMBRUCH?
Postfach 111162, 6000 Frankfurt 1
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Vom 18. bis 20.7.86 [and in Aschaffenburg
das 2. Treffcn der Anarchistischen Federa-
tion Nordbayem statt. Auftakt war am Frei-

tag einc Veranstaltung im Libertiiren Zen-

trum mit Film und Rcferaten zur spanischen
Revolution. Am Wochenende wurden die

Themcn >>Verfall.dcr Arbeit« und »Parla-

mentarismuskritik« diskutiert: Am Komplex
>>Verfall der Arbeit« zeigte sich, daB diescs

Thcma zu umfangreich ist, um an einem Tag
behandelt werden zu konnen, besonders

wenn es nieht vorher von den Teilnehmern/

innen in ihren ‘Gruppen vorbereitet und

strukturiert wird. Bei der Kritik des Parla-

mentarismus standen sich zwei Positionen ge-
genuber. 1. 8011 ein Wahlboyko'tt als Mittel

der Entlarvung dcr bestehenden Pseudodc-

mokratic bcnutzt werden? oder ist 2. cin

Wahlboykott gegenwiirtig eine Verschwen-

dung unscrcr noch schwachen Kriifte? Beidc
Thcmcn spitzten sich auf die Frage zu, wie
Von der Analyse (egal wie sic ausfiillt) zu kon-
kreten praktischen Schrit'ten in der anarchi-

stischcn Arbeil fibergegangen wcrden kann.

Das niiehstc Treffen der Fo‘deration ist ge-

plant fiir dcn 12:14:12.86 in Regcnsburg mit

folgenden Schwerpunkten:
1) Was bedeutct der Anarchismus heute in

eincr Zeit, in der cine Revolution nicht

auf der Tagesordnung steht und keine so-

zialrevolutionéirc Massenbewegung ab-

sehbar ist. Wclche konkreten Perspekti-
ven haben Wir, was konnen wir hier und

hcute errcichcn, in dcr konkreten Situa-

tion, in der wir uns befinden.

Ergcbnisse der Bundcskonferenz der An-

ti-AKW—Bcwcgung, die kurz vorher in

chcnsburg stattfindet. -

3) Vcrstiirkte staatliche Repression — wic ge-
hen wir damit um?

Kontakmdresscrz fz'ir interessicrre Gruppen
zmd Einzelpersonen: Liberriires Forum Re-

gensburg, Postlagerkartc 086644 A, 8400 Re-

gensburg-I .

'

Libertiires Forum Aschaffenburg, Postlager-
karte 095532 A, 8750 Aschaffenburg

2 v

Vom 7.-12.2.86 fand auf der Domiine Lutter
ein Treffen anarchistischer Studentengrup-
pen statt. Anwesend waren Gruppen aus

Gottingen, Osnabrfick, Munster, Bonn,
Bamberg, Mflnchen und Berlin, die sich 3116
2115 Teil der libertéiren Bewegung verstehen,
aber zuséitzlich Speziell zu Universitz'its- und
Schulthcmcn arbeiten und sich vernetzen

wollen.
'

Diskutiert wurde zu Punkten wic >>Unterta-

nenfabrik, Leistungs- und Konkurrcnzdruck,
profitorientierte Lehrpléinc, Herrsehaftsspra-
ehe, mangelnde Berufsperspektiven, sclbst-

'

bestimmtes Lcrnen, anarchistische Inhaltc in

Lehrveranstaltungen, eigene Veranstultun-

gen organisiercn, Beteiligung an Oder Ableh-

nung von ASTA-Wahlen etc.

Kontakt: L UST—Plenum, c/o Silke Bemmarm,
Nassestr. 11, 5300 Bonn.

WWW

Photo vom Anarchistenk
ausffihrl icher Bericht
ffir den nachsten SF fibersetzen konncn.

ongren 1986 in Australian; ein
errexchte uns zu spéit, so dafl wir ihn erst

Aufruf zum 4.Knngrefl der >>Intemationale
der Anarchistischen Fiiderationem (IFA)
Die IFA wurde 1968 in Carrara gegrfindct;
der 2. KongreB fand 1971 in Paris, der 3. 1978
in Carrara statt. Geplant wird fur den N0-

vcmber 86 in Frankreieh u.a. zu den Theincn:
Zustand der libertiifen Bewegung
lmperialismus/Blo'cke
Syndikalismus
Perspcktivendiskussion
Kontakr: CRIFA, c/o Giorgia Sacchetti, Vi"

Andrea Doria 12, I-52100 Arrezzo. Diesc

Kontaktstelle sucht und sammelt permancnt
Nachrichten aus der libertiiren Bewegung; «"11-

50 ab und zu Rundbriefe, Flugbléitter etc. hin-

schickcn!

*******
Libenfire Tage Ostem 87??
Die Leulc um das Libertdre Zentrum Frank—

furt, Kriegkstr.38, 6000 Frankfurt planer! Ci"

Treffen der Mitglieder der libertéren Bewe-

gung unterschiedlichster Richtungen zur 'Dis-
kussion von z.B. Soziale Bewegungen, 01-10-
nomie, Frauen, Internationalismus.
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Das »FLl« als Herausgebcrkrcis dcs SF will

Anarcliisten/Annrchistinnen und libertiir

denkcndc Menschen nus untcrschicdlichen

Bereichcn mit Verschiedencr Herangehens-
WeisC an sozinle und politischc Problcme zir—
sammcnbringcn. Sic sollen - olmc Prinzrpie—
nerkliirungen und Statutcn -

durch freihcrtli-
che Diskussion und Information die Theorie

Und Pl'nxis dcr libertiircn Bcwcgung fordem

llnd Verbrcitcn. Dns FL] orientiertsich an

den Prinzipicn de’r Gcgcnscitigcn H1110, dcr

Freicn Vcrcinbnrung, des Fodernlismus, der

Basisdemokratic. dcs Minderhcitenschutzes,

dos chinismus und dcr Selbstverwaltung nls

gcsellsehnftliclrcs Organisationsprinzip von

unten. Es will zur Belebung cines libertiircn

GCgCnmilicus beitragen (Libertiire chtren,

Libertiirc Foren, sclbstverwaltcte Kultur-

Und Kommunikntionszentrcn, halbjiihrliche

FLI-Treffen, anarchistische Veranstaltungen
und Feste).

Derzeitige (und nur zum Teil voll verwirk-
lichte) Arbeitsgruppen: Anti—Pfidagogrk,

Genteclmologie, Antimilitarismus, Anarcha-
feminismus - Patriarchat, Sozialtechnologie,

Sowjetunion, Anarchismus und Alternativbe-

wegung, Anarchismus und Griine - Kommu-

nalismus, Kulturkritik (Ansétze von Cairl
Einstein bis Neil Postman), Internationalis—

mus.

Zwischenbericht: Nachdem das FLI nun be-

reits drei Jahre arbeitet und sich neben vielen

Themen sehr ausgiebig mit dem Thema>>Ver-

fall der Arbeit<< beschéiftigt hatte (die Thesen

wurden auf dcm KongreB in Venedig vorge—

tragen und geendet hat dies vorliiufig —'aber

etwas abrupt — in der SF-Sondernummer AR-

BEIT), gab es auf den Treffen in Frankfurt

(trotz Bookchins Anwesenheit) und Lutter

Ermfidungserscheinungen und vor allem Per-
spektiv(losigkeits)diskussionen. Die Berliner
Gruppe LAVA loste sich auf und auch die

einzelnen Mitglieder aus Berlin blicben neg.
(7) Dennoch mischten sich gerade in dieser

Phase Mitglieder des FLI beim Bildungsmg

des SB in Offenbach und beim Anti-NAPO—
KongreB in Koln in die politische Diskusston

anderer Gruppen ein. Das letzte Treffen auf

der Waldeck brachte den erhofften Neuan-
satz, athmosphfa‘risch und inhaltlich u.a. mit

dcm Thoma Gentechnologie.

Nicht in Vergessenheit geraten sollte der Fall

Omori, der von der anarchistischen Presse

der ganzen Welt seit geraumer Zeit ins Be-

wuBtsein gebracht wird. Der 11.8.1986 war

der intemationale Aktionstag fiir Omori; in

deutschen Landen wohl wenig begangen und

wenig bekannt?! Unsere Photos einer FREE
OMORI DEMO in Tokyo (6.4.86) stammen

aus Black Flag, London. Kontakt: Omori

Support Committee, No 35 Chitose POBox,
Setagaya-Ku, Tokyo, Japan.

WW

Auch auf dem

Anarchistentreffen im hollfindischen Appel-
scha gab es zwei FLI-Vortrfige (Feminismus
und Antipédagogik). Trotzdem liiuft zwi-

‘schen den Treffen noch immer zu wenig an

Austausch und Vorbereitung; wir laden des-

halb alle an stéirkerem Austausch und Koope—
ration Interessierte ein, die M6glichkeiten
kontinuierlicher Diskussion mit Genossen

und Genossinnen wahrzunehmen, neue The-

men einzubringen und unserem Ziel, den An-

archismus zu aktualisieren, um gesellschaft- _

lich eingreifen zu konnen, gemeinsam néiher-

zukommen; allein um die oben genannten
Arbeitsgruppen wirklich sinnvoll weiterzu-

ffihren bzw. neu zu beleben, bedarf es eures

Engagements. Da bei den Treffen zumeist

zwischen 30 und 50 Personen teilnahmen,_das
FLI aber fiber 120 Mitgliedsadressen, darun-

ter Gruppen hat, sollten sich gerade die »pas-
siven<< Mitglieder an der Diskussion im Rund—

brief stérker beteiligen. Um eure Zeitpla-
nung in Bezug auf die Treffen etwas 2111 ver-

einfachen haben wir beschlossen, eines der

FLI-Treffen pro Jahr »zu institutionalisie-

ren<<. Es findct nun jedes Jahr im Tagungs-
haus der Burg Waldeck statt und jedes Jahr

von Himmelfahrt (immer ein Donnerstag und

damit ein verléngertes Wochenende, sonst

hat’s damit keine Bewandtnis!) bis zum dar—

auffolgenden Sonntag. Das zweite Treffen,
im Herbst, diesmal aller Voraussicht nach

Ende Oktob‘er/Anfang November in Bad

Sachsa (Harz), (genaueres bei der Rundbrie-
fredaktion nachfragen) soll nach doch sehon

alter FLI-Tradition an wechselnden Orten

stattfinden, um Leute, die weite Anfahrtswe-

ge haben, zu entlasten.

Lokale Kontakte: (die Liste ist offen!)
2000 Hamburg 50: Wolfgang Neven, Strese-

mannstr. 71

3400 Gottmgen: Wolfgang Aschauer, Fried-

liinder Weg 13a

4700 Hamm: Horst Blume, Schleusenweg 10

5090 Leverkusen: Herby Sachs, Moosweg
165

'

5552 Morbach-Merscheid: Lebensgemein-
schaft, Dorrwiese 4

(Hier kann gegen 20.-DM pro Jahr der FLI-

interne Rundbrief, der die halbjéihrlichen
Treffen vorbereiten und nachbereiten soll,
bestellt werden! Tel. 06533/3534; neue Ktonr.

100 145 023, das Konto wird unter der Be-

zeichnung »ggh/FLI« geffihrt;
BLZ: 570 698 06 Raiffeisenbank Morbach).
6000 Frankfurt: Uli, c/o Pfalz, Rollindstr.8

7031 Grafenau: Friederike Kamamr, PF

7500 Karlsruhe: Veronika Mager, Gartenstr.
40

8500 Niirnberg: Eddi Taubert, Adam-Krafts-
tr. 26

‘

A-1160 Wien: Martin Thoma, Herbststr. 24/

18



Nach Melbourne nun Appelscha, nicht mit

dem Jet, sondern mit Kleinkindern und Cam-

ping-Wohn-Anhanger ging unsere Fahrt nach

Norden. Fast versteckt liegt der Camping-
und Zeltplatz »Tot Vrijeidsbezinning<< am

Rande eines lichten Mischwaldes: »Sch0n seit

I933 haben jedes Jahr - mit einer Unterbre-

Chung in den Jahren 40-45 - in Appelscha die

»Pinkster Landdaggem stattgefunden aufdem
Campingplatz »T0t Vrijheidsbezinning. «

Ja, die Tradition reicht sogar noch weiter zu-

riick: schon 1924 gab es die erste Pfingstmobi-
lisierung in Amersfoort: es war ein Treffen

anarchistischer Jugendlicher der Vrije Jeugd
(Freie Jugend). Etliche Sprecher waren da.

Eines der Hauptthemen war der Antimilita-

rismus. Von 1925 bis 30 gab es dann jedes
Jahr Pfingstmobilisierungen, erst in Soest,

spiiter in Assen und Emmen. 1931 wurde das

Ereignis umgetauft in >>Pfingster Landdagem
und fan‘d von da ab in Appelscha statt. wah-

rend 1931 und ’32 noch wild gezeltet wurde,
wurde 1933 von der Stiftung »Tot Vrijheids-
bezinning<< das heutige Gelande angekauft.«
Neu war in diesem'Jahr (1986), daB es ein in-

ternationales Treffen sein sollte und die Or-

ganisation von der jungen Anarcho/Anarcha-

generation durchgefiihrt wurde. Die alten

Kampen waren zwar auf >>ihrem« Camping-
platz prasent, hielten sich jedoeh zuriick und

crmoglichten so ein im besten Sinne liberta-

res Treffen. Das Spannungsfeld vom ergrau-

ten Arbeiteranarcho bis hinzu schillernden

Punks und Kraakern, vom sprituell beseelten

fahrenden Volk und Provodichtern, vom ab~

solutcn Vegetarier und Alkoholver'achter'

(»Ein Arbeiter der trinkt, denkt nicht...«) bis

zu Hasch- und Alkoholliebhabern, crzcugte

eine Lebensqualitéit, die das Leben wieder

leidenschaftlich werden lieB.

Natiirlich war die antimilitaristische Potenz

von >>Tot Vrijheidsbezinning<< eine der be-

stimmenden Gottinnen der Veranstaltung,
was sich u.a. darin auBerte, daB spontane
Diskussionen zum Thema immer wieder lie-

fen und auch eine starke Beteiligung an einer
Demo in Assen fijr einen TotalverWeigerer
ermoglichte.
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Wie in der Vergangenheit (so
das Programmheft) war auch in diesem Jahr

der wunde Punkt der Anarchisten das Thema
»Organisation«.
»Immer wieder gab es Initiativen eine bessere
Cooperation zu erreichen. 1969 2.3. wurde
die Federation Freier Sozialisten (FVS) ge-
gri‘indet, welche, wie sich herausstellte, nicht
sonderlich gut funktionierte und deshalb 1978
wieder aufhdrte. Im Dezember 1978 wurde ein

Kongrefl fiber Anarchie and Organisation ab-

gehalten. Als Ergebnis entstand ein Kontakt-
kamitee. Nach internen Schwierigkeiten gab
auch dieses wieder auf. Die »Anarchistische
Federatiom (AF) wurde gegriindet, kam aber
auch nicht weiter als die FVS und das Kontakt-
komz'tee: das waren private Treffen und Aus-
tausch van Erfahrungen. Die AF existiert jetzt
nur noch dem Namen nach, doch gehen seit
1982 die Sektionen der AF unter eignener Re-

gie weitcr, die RAAF (Randstad Afdeling An-
archistischer Federatie = westliehe Abteilung
der AF), die Ndrdliche Abteilung der Freien
Sozialisten, NVGS und die siidliche Abteil
(inzwischen aufgeldst). «

Die auf Holland beschrankte Frage >>Warum

ung

anarchistische Organisationen ,und Coopera-
tiven so schlecht funktioniererm laBt sich ganz
generell ausdehnen, abgesehen von Ausnah-
men. Auch der Organisationsspezialist aus

Deutschland (FAU Koln) konnte den anwe-

senden Punks und Kraakern, trotz Seiten-
hiebs auf den SCHWARZEN FADEN (Ne-.
beneffekt: anschlieBend gab es gesteigertes
Interesse an dicsem Produkt) [wir konnen
uns die Aversionsursache nicht erklaren, SF-

Red.] nicht’deutlich machen, warum die Ar-
beiterorganisationen (Gewerkschaft) das All-
hcilmittel ffir die Krankheit >>Unwilligkcit/
Unfiihigkeit zur Organisation<< sei. Uber-

'haupt lebte er durch den unbegrfindeten Tief—

schlag gegen seine Genossen vom SF die Un-
féihigkeit geradezu vor. Fazit (von mir): Den
Anarchisten tate gut, das Problem mal sozio-

psychologisch anzugehen und die Institu-
tionslogik in den Mittelpunkt der Betrachtun-
gen zu stellen.

Beim Referat zum Feminismus machte Wal-

traud Kern (FLI) eine Reise in die finstcrc

Vergangenheit von gelebtem Matriarchat

und versuchte zusammen mit Astrid Kraft

(FLI) den in der Psyche des Mannes begriin~
deten Besitz und .Unterdriickungsmechanis-
mus als Struktur' bzw. Sozialisationsprinzip
unserer Gesellschaft herauszuarbeiten.

Astrid stellte insbesondere Bezfige zur aktu-

ellen Situation in Holland her. - Wie so oft bei

diesem Thema, u.a. durch riihrende Hilfsan-

gebote einiger Mannen bedingt, war schlicB-

lich ein Teil der Frauen nicht mehr bereit mit

>>Typen<< zu diskutieren. So wurde nach dem

Besuch des Frauen-Films >>All our Livcs<<y

welcher dic Situation der Veteraninnen dcs

Spanien von 1936 darstellte, die Diskussion

auf dem angcmieteten Sportplatz unter ci—

nem Teil der Frauen weitergefiihrt, mit dem

Ergebnis, daB zumindest in Holland ein wei—

terer Austausch unter Anarcha-Feministin-
nen erfolgen soll.’(...) Green Anarchist Alan

Albon muBte sich bei seinem Vortrag frflgcn
lassen, was denn seine Ausfiihrungen mit An-

archismus zu tun haben und Claire Whitmore

schilderte die Notwendigkeit mit Festivals
und >>reisenden Schulen« eine menschlichcrc

Zukunft vorzubereiten.

Es ergabe ein falsches Bild von diesem wirk-

lich spannenden internationalen Treffen, Cf—

wahnte ich nicht das groBe Angebot von Fil—

men, die z.T. als hervorragend bezeichnct

wurden, die Musik, von sanftem Folk bis fet—

zigem Rock, oder die standigen Kinderaktio-
nen in den verschiedenen Veranstaltungszcl—
ten. Eine an Perfektion grenzende Kiichenor-

ganisation (ein Beweis der vorhandenen Fii—

higkeit zur Organisation) versorgte schlicB-
lich ca. 1000 Menschen zur Dinnertime. Al-

lerdings vegetarisch versteht sich.

SchluBendlich noch ein Geriicht: Im néich-
sten Jahr soll das FLI vollzéihlig an dicscm

hollfindischen Ereignis teilnehmen!??

Gerhard K("71

**********
Dies ist keine Slellenianzeige,
aber sowas ahnliches:

Gesucht wird {Dr ein gréBeres
anarchistisches Projekt ein(e)

Fareseizerlim
Emarhectung mmglich! !!
Vorausselzungen:
)l Gute Schreibmasichinen-

kennlnisse

H Geffihl for graiische Gestaltung
ll Ernsthafles lnteresse an

kollektiver Projektarbeit
Merke: WIrhaben keinen dob-721

vergeben — wirsuchen/emanden.
der (die) vol/mit uns in 91779

Perspekrive e/hste/gen will, die

Arbeit‘, Leben undPo/itik umfaBt.

lnteresse? Meldel Euch

bis zum 10. August ’86 bei

LetraSat
Turmstrafie 2

6330 Wetzlar
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fi' Augustin Soudiy: Nacht iiber Spanien; das

aus der Sicht der CNT/AIT; 280 S.. 16.—

* Augustin Sundry: Die Bauern Von Amgon;

diescs Buch schildert detailliert die Revolu-

* Medienwerkstatt Freiburg (Hg.): Die

lange Hofinung; auf Initiative der Freiburger
emstand 1983 eine lebendige Geschichtsaus-

reinandersetzung mit Clara Thalmann und

Augustin Souchy in Spanien an den Statten

ihrer Erlebnisse 36-39; 220 5.. 19.80.

k Clara und Paul Thalmann: Revolution [fir

die Freiheit; personlicher Erlebnisbericht der

beiden Schweizer. 400 5.. 20.—.

Oskar Knnehl — Slmlle Frei!

Gmit Zcichnungen Von George rosz
. '

und einem Vorwort von Wolfgang Haug und Friedenke Kamann

.

'

5 es.: 3.Auflage);7.-DM
. .

aggfrlaifai-ie‘hlg gehérte der rélekommunistischen AAUE (Allgememe Arebrter

Union Einheitslront) und vor allem dem Kreis um die Zeitschrift ..AKTION“ an; er

War ein Freund und {ester Mitarbciter Franz Pfemferts. Oskar Kanehl oekam fur den

Vorliegenden Gedichlband einen Prozefl, weil er angebliclh den olfemlichen Fricden

gefahrdet und zu Gewalnatigkeiten aut‘gercizt habe.

(Guilllfllnl Mthkflallrfllkn.

I-I-A- mun-mm
www.mmnn—

unit-m, In 2-. um In: 2. 31m.

*** m
Es lebl nodi cine Flamme - Rheiniscbe AnnrdIo-Symlikalisten in der Weimarer

Republik and im Fascbismus.

Von Ulrich Klan nnd Dieter Nelles, 350 5.; 32.-DM

Dicse Arbeit uml’aBI Herkunftsgeschichte der Freien Arbeiterunion, ihre politi-

Sche Betatigung in der Marzrevolution 1920, bei Erwerbslosenunruhen genlauso wie

die Komroversen um Strategic und Taktik. Einen (bis heute beslehenden , vgl. etwa

CN’I'. FAU) Auseinandcrsetzungsgrund bildete die Diskussion um das Betriebsrate-
geselz und die Orientierung auf gewerkschaftliche Tageskiimpfe bzw. die poliusclre
Agitation und dcr Kampl gegen den Faschismus als Propagandaorganisation. Die
Arbeit gcht auf die FAUD als Fluchthilfeorganisation und aut den Widerstand m

Wuppenal ein.
'

Der zweite Teil widmet sich den ..Oppositionsgruppen” (besser Gruppen mil Son~

derinleressen): Der Syndikalistischen Jugend (Jugendautonomie, Jugendbewegung,

Nacktkultur, Freidenkenum. Freie Schule und Organisierung ab 1925); den Siedlern

(Siedlung Freie Erde Dusseldorf); den Frauenbi‘mden (Frauen in der Mannerbewe-
gung. Freie Liebe, Frauenbund-Diskussion) und den literarischen 12nd musrkalischen'
lnitiativgruppen (Anarchistische Kunst, ,Die Schopfung‘ —Tageszextung. Die Frele

Siingcrschaft etc.). ‘-
Neben ausfiihrlichem Quellenmaterial gelang es den beiden Auloren zahlreiche

chrlebende aus der anarcho-syndikalistisehen Jugend nach ihren Erinnerungen zu

bclragen und so den bloBen Akten (etwa der Gestapo) authentische Benchte (meht

sclten korrigiemd) beiseite zu stellen.

Theorie nut! meis nnarchislischer Eniehung
von Hans-Ulrich Grunder. 140 5., 20.-DM

In drei Kapiteln slellt der Aulor anarchistische Schulversuche vor. Er be'handell
das Waisenhaus in Cempuis von Paul Robin, die Schulc La Ruche von Sebastian

Faun: und die Ecolc Fern-r von Jean Winlsch. Parallel werden das Lehen der Persu-
nen. ihre Vision einer liberiilren Erziehung. die Schulonc, die pidagugischen Ziele

und dcr schulische Alltng behandelt. Eine vergleichende Analyse Zu Theorie und
Praxis diescr Modelle sowie Anmerkungcn und Literaturhinweise finden SlCh 1m

SchluBtcil.

Trotzdem Verlag *Postfach* 7031 Grafenau-l
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Auch Vertreter der anarchistischen Studen-

tengruppen waren in Appelscha, aus ihrem

Rundbrief PULVERFASS einige ergéinzen-
de Eindriicke:

Nach dem ersten Eindruck waren wir zu-

nachst ein wenig gefrustet: da_hatten wir 20

Gulden Eintritt zahlen mijssen, um nun

nichts zu verstehen. Lediglich die Bficherti-

sche und Info-Stande versohnten uns ein we-

nig. Das Bier um uns zu trosten, muBten wir

dann auch noch eigens aus einem Supermarkt
ankarren, da der Campingplatz traditionell

>>alkoholfrei<< war...

(...) Weiterffihrende Strategien [nach der

Diskussion mit den Green Anarchists, SF—

Anm.] zur okologischen Perspektive entwik—

kelte dann Harald Zellerer (Autor von Eco-

logie en Anarchisme). Er sieht einen effizien—

ten Kampf auf drei Ebenen: 1. Aktivitaten

von pressure groups; 2. Die Arbeit von Grup-
pen auf aktionistiseh-kampferischer Ebene;
3. Sehr wichtig findet er den Aufbau von oko-

anarchistischen Altemativprojekten.
(. . .) Nach der Pause wurde es nochmal sehr

interessant, zumal der Diskussionslbeitrag
von Gerhard Kern (SF/FL] AG Antipadago-
gik) zur Antipadagogik in Deutsch gehalten
und fiir uns vollstandig zu verstehen war. In-

teressant war es, weil Gerhard nicht nur die

allgemeinen und vielfach nachzulesenden

Thesen der Antipadagogik verzapft hat, son-

dern auch auf die Art, wie er sic in seinem

privaten Umfeld (Lebensgemeinschaft im

Drohntal) zu leben versucht, eingegangen ist,
etwas, das bei den meisten Referenten Zu ver-

missen war.

(...) Reizthema “Anarchismus und Organi-
sation”: José Este’vao aus Portugal hob die

Bedeutung von Organisation hervor, um Fo-

deralismus, gegenseitige Hilfe und Freiheit

fiir alle zu erreichen. Er lehnt es strikt ab, als

Anarchist in bestehende Bewegungen und

Organisationen einzutreten, viel wichtiger ist

es ffir ihn, eigene Organisationsformen zu fin-

den und offensiv anarchistische Positionen zu

vertreten. (...) Richtig lebhaft wurde es erst

beim Vortrag Cajo Brendels fiber >>Organisa-
tion und Kooperatiom. Brendel vertrat einen

>>Steinzeitanarchismus<<, der sich einzig und

allein an die Arbeiter wendet. Seinen Aussa—

gen zufolge gibt es keinen Anarcha-Feminis—

mus, keine anarchistisch-okologische Stro—

mung, keine anarchistische Padagogik usw.,

sondern nur eine Hinwendung zum Industrie-

proletariat. Die Arbeiterschaft warte nur dar-

auf, sich zu erheben, wenn doch nurdie Anar-

chist/inn/en erkennen wiirden, daB die Zeit

zum Sturm reif ist. Der Vortrag drohte in ei-

nem Eklat zu enden, als laute Zwischenrufe

dem Sprecher klar machten, daB er mit seiner

Meinung ziemlich alleine stand. Da endlich

brachte ‘er den Kniiller, daB cr gar kein Anar-

chist sei‘, sondern Ratekommunist

[Wollten wir die ganze Zeit schon sagen, aber

uns hort ja keiner: Cajo Brendel: >>Kronstadt
- Proletarischer Auslaufer der russischen Re:

volution<< (Redebeitrag beim 1.Berliner

Kronstadt-KongreB 1971); oder >>Einfiih—

rung<< in >>Die revolutionare Partei<< von Hen-

riette Roland-Holst, Kollektiv Verlag 1972;
oder >>Autonome Klassenkampfe in England
l945—72«, Karin Kramer Verlag 1974; SF-

Red.]



Die Kollektivierung in Aragon
von August/n Souchy

Der Jahrestag der spanischen Revolution

win! in der BRD durchaus begangen, medien-
gerecht versteht sich und vor allem >>repriisen-
tativ demokratisdm. Kein Schlagwort findet

sich so hiiufig wie das »von der Gewall beider

Spanien« oder das vom »linken und rechten

Extremismus<<. Zumindest letzteres is! ty-
pisch deutsch und stiilpt den Ereignissen von

1936/37 die lnterpretationsweise deutscher

Verfassungssdfiitzer fiber._ Eine ausffihrliche

Analyse bundesdentscher Medienberichte

fiber Spanien 36 bereiten wir fiir die niichsle

Nummer des SF vor. Diesmal wollen wir es

dabei bewenden lassen, wirklich >>Repriisen-
tatives« — namlich Kultur und in Leben umge-
setzte Politik —- vonustellen. Wir beginnen
mit einem in deutscher Sprache bislang noch

nicht veriiffentlichtem Bericht Augustin Sou-

chys fiber die Kollektivierung in Aragon, stelé

lcn eine kleine Geschichte vor, wie sie von an—

archistischen Bauern zu Dutzenden geschrie-.
ben worden sind, versuchen uns dem spani-
schen Dichter Garcia Lorca zu nahern’ und -

lassen LuisA. Eda fiber die aktuelle Situation

der CNT und die der anarcho-syndikalisti-
schen Bewegung berichten.

SF

Sofort nach dem 19. Juli 1936 brachen liberal]

in den Stiidten und Dérfern Aragons Kéimpfe
zwischen Bauern und Faschisten aus. Aus vie-

len Dérfern flohen die Bauern um den Verfo-

gungen der Faschisten zu entgehen, spfiter als

die antifaschistischen Kolonnen von Katalo-

nien und der Levante aus, naeh Aragon vor-

riickten, wurderldie Stadte unduDérfer von

Faschisten und Zivilgardisten befreit. Die
Bauern kehrten in ihre Heimat zuriick. Im
AnschluB daran fand eine soziale Umgestal-
tung statt, die ihresgleichen suchte was Inten-
sitat und Organisation betraf.

Anders als in Katalonicn rief die Vertei-

lung des Landes in Aragon nicht die groBcn
Extreme zwischen Armut und Reichtum her-

vor. Die Mehrheit der Bevélkerung waren

Kleinbauern und Pachter. Die Piichter und

auch die landlosen Tageléhner arbeitcten fiir

die wenigen groBen Landbesitzer. (Diese bei-
den Gruppen muBten sich fiir Viele Monate

'des Jahres in den Stadten Arbeit suchen, weil
die Erde sie nicht ernéihren konnte.) Der

Krieg fijhrte dazu, daB diese Extreme ziem-
lich schnell beseitigt wurden, denn als die

Volksmiliz vorrfickte, fiohen die groBen
Landbesitzer und Faschisten aus der Region.
Sehr wenige blicben um mit den Bauern zu ar-

beiten.

Die Bcwohncr der Dérfer hiclten Ver-

sammlungen auf éffentlichen Plfitzen ab und
kamen fibcrcin, die Landereien der faschisti-
schen Landbesitzer zu enteignen. Auch ande-

res Land wurde kollektiviert oder dem Dorf

fibergeben. In fast allen befreiten Gemeinden
‘beschlossen Menschen in Kollektiven zusam-

menzuarbeiten. Fiinfhundert Stiidte und Dor-
fer mit einer Bevélkerung von ungefiihr einer
halben Million Menschen fiihrten den Kollck-
tivismus ein; — cine Wirtschaftsweise und ein
soziales System das bis dahin in Europa unbe-
kannt war. Die Umformung von Privatbesitz
in Kollektivbesitz wurde in relativ kurzer Zeit

End zu grim iiberraschenden Grad durchge-

Ubersetzz‘ von Bernhard Arracher

fiihrt.
.

Die Kollektivierung in Aragon stellte emc

Endphase in der Umgestaltung des landlichcn

Lebens dar, fijr die seit dem Beginn der RCPU'
blik 1931 gekiirnpft worden war. Die Agrarrc-
form der Republik war keine Hilfe fiir dflS

Landproletariat gewesen. Sehr wenige grOBC
Landbesitzer waren unter dem Banner

der

Reform enteignent worden. Nur die Liindc-

reicn, die der Kirche Oder religiéaen Ordcn

gehorten wurden fibergeben. Diese wurdcn

untereine relativ kleine Anzahl von Baucrnffl-

milien verteilt, aber die landlichen M21550“

lebten weiterhin in Not.

Nachdem die Macht der Reaktion nach

dem 19. Juli 1936 zerstért war, verwirklichtcn
die Bauern ihr Ideal der Kollektivieruflg-

Kommuncn fibemahmen auch die Kontrollc
in allen Stfidten und Ddrfern des loyalen Spil'
nien. Aber der ProzeB der Kollektivierung gF‘
dieh nirgends sonst in Spanien so weit me in

Aragon.
Die Kollektivierung wurde nicht vom Slant

angeordnet oder durch Gewalt aufgezwungcn
wie in RuBland. Das Ziel der Bauern war CS

gemeinsam zu produzieren und das li’rodukI

ihrer Arbeit gereeht zu verteilen. Niemand 0"

lieB eine Anordnung zu einer bestimmten A“

von Kollektivierung. Es gab keine Dekrcfcg
keine Regierungskommissionen, keine 0”"

ziellen Anweisungen um die Bauern zu len—

ken. Sie handelten ans ihrem Gefiihl herauS»

Eine aktive Minderheit ging voran. Dias Idcal

des freilheitlichen Kommunismus War untCr

den Bauern stark verwurzelt. Es war Cfrc‘

gend zu sehen wie die Bauern den Nagcl 2111f
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den Kopf trafen mit ihrem klaren, menschli-

Chen Denken, obwohl sie vielleicht keine

Theorie oder tieferes Wissen besaBen. Mit

dem Einffihlungsvermégen das Menschen in

Ausnahmezeiten entwickeln, ging die Land—

bevolkerung daran ein neues Leben aufzu-

bauen.

Nachrichten fiber die Kollektivierung und

den freiheitlichen Kommunismus in Aragon
verbreiteten sich fiber das ganze Land. Aber

man wuBte nichts — weder in Spanien noch im

Ausland —- fiber den tatsachlichen Inhalt des

kolletiven Lebens in Aragon. _

Was in Aragon geschah ist jedoch von

gréBter Wichtigkeit ffir die sozialistische Welt-

bewegung. Mehr als eine halbe Million Bau-

em nahmen, getrieben von der Notwendig—
keit und von ihren Idealen, ihr Schicksal in ih-

re eigenen Hande. Gleichheit, Freiheit, Brfi-

derlichkeit die groBen Traume der Franzosi—

schen Revolution waren nocll nirgends auf

der Welt verwirklicht worden. Sie wurden in

Aragon in die Tat umgesetzt. Der Bauer war

frei von politischer Unterdrfickung und der

Ausbeutung der groBen Landbesitzer.

Die Struktur der Kollektive in Aragon

Die kleinste Einheit der Kollektiven in Ara—

gon war die Arbeitsgruppe, die gewohnlich 5

bis 10 Mitglieder zéihlte, manchmal auch

mehr. Die Gruppe konnte aus Freunden be-

stehen oder den Nachbarn einer bestimmlen

StraBe Oder aus Kleinbauern, Pachtern Oder
Tagelfihnern. Wenn eine Gruppe ihre Arbeit

beendet hatte, half sie einer anderen Gruppe.

Jedermann war verpflichtet zu arbeiten. Je—

des Gruppenmitglied bekam eine Arbeitskar—

te. Die Gruppe ging, angeffihrt von ihrem

Delegierten, zur Arbeit; er schrieb die Af—
beitszeit der Mitglieder auf. Das Kollektlv

wies den Gruppen Land zu. Die Werkzeuge,

Maschinen und Tiere, die ffir die Arbeit ge-

braucht wurden, waren das Eigentum des

Kollektivs. Ffir die Bebauung des Landes,

das ihr zugewiesen wurde, war die Gruppe

verantwortlich.
‘

Das Kollektiv war die freie Arbeitsgemein—

schaft der Dorfbewohner. Es wurde unter

dem EinfluB anarchistischer Ideen gescliaf—
fen. Die CNT und die FAI hielten allgemelne

Versammlungen in den Dorfern ab, an denen
Bauern, Kleinbauern und Pfichter teilnah—

men. Diese nahmen das Land, die Werkzeuge

und die Maschinen der enteigneten Landbe-

sitzer in Besitz. Die Kleinbauern und Pachter,

die sich dem Kollektiv anschlossen, braehten
ihre Werkzeuge und ihre Ausrfistung rmt.

E1—

ne Aufstellung fiber denganzen Bes1tz und
die Gerfitschaften wurde angefertigt. Wer im-

mer sich dem Kollektiv nicht anschlieBen

wollte, bekam soviel Land, wie er ohne frem—

de Arbeitskraft bebauen konme. Jedes Kol-

lektiv entwickelte sich nach folgendem Mn—
ster: um die Verteilung von Land, {\rbeit,
Werkzeug und der Frucht der Arbeit lcummer—
te man sich zuerst. Fiir das Kollektiv rnuBte
das materielle Uberleben seiner Mitglieder
an erster Stelle kommen. Die Landwnf—
schaftsprodukte wurden in ein gemeinschaftli—
ches Lagerhaus gebracht; die wichtigsten Le—'

bensmittel wurden unter allen gleich verteilt.
Uberschfisse wurden fiir den Handel mil an-

deren Kommunen oder mit den Kollektiven

in den Stéidten benfitzt. Die Produkte wurden

innerhalb der Dorfgemeinschaft ohne Bezah—

lung an die Mitglieder verteilt. Es kam auf

den Wohlstand der Kommune an, ob es auch

Brot und Wein gab. Manchmal wurden Brot,

Fleisch und andere Lebensmittel unbegrenzt
und ohne Bezahlung ausgegeben. Alles was

auBerhalb der Kommune beschafft werden

muBte, durch Tausch oder Kauf von anderen

Kommunen oder ans Stédten, oder Dinge,
die knapp waren, wurden rationiert. Jeder, ob

er ffihig war zu arbeiten oder nicht, erhielt al-

les Lebensnotwendige sofern das Kollektiv es

bereitstellen konnte. Die zugrunde liegende
Idee war nicht mehr >>gerechten Lohn ffir gute

Arbeit<< sondern »jeder nach semen Fiihigkei-

ten, jedem nach seinen Bediirfnissem.
Darin lag ein Unterschied zwischen den

Bauernkollektiven in Aragon und den Indu-

striekollektiven in Katalonien und anderen

Teilen Spaniens. In der Industrie wurdc nur

die Arbeit oder die Produktion kollektiviert.

.Der Konsum war individuell. In den Bauern-

kollektiven waren Verbrauch und Produktion

kollektiviert. Das neue System war einfach in

seinen grundlegenden Merkmalen, mannig-
fach in seiner Anwendung. Der fibliche Aus-

gleich bestand darin, daB Dinge die knapp
waren rationiert wurden, Dinge die im Uber—

fluB vorhanden waren, unbegrenzt verteilt_
wurden. Das sind die fikonomischen Formen

des freiheitlichen Kommunismus.

Uberregionale Organisierung

In der Bezirksffideration schloBen sich alle

Kollektiven des Bezirks zusammen. Zehn bis

zwanzig Kommunen bildeten eine Wirt—

schaftseinheit. Das Arbeitskollektiv in je'dem
Dorf sandte eine genaue Aufstellung fiber die

GroBe der Lfindereien, die Maschinen, die

Transportmittel, die Ernte und fiber die vor-

handenen Waren an die Regionalffideration.
Die Bezirksféderation unterhielt Lagerhéiu-
ser und sie vertrieb die landwirtschaftlichen

Produkte aller angeschloBenen Dfirfer und

'Kollektive. Produkte wurden an die Regio-
nalfoderation und in einigen Fallen naeh Bar-

celona gesandt um daffir andere Waren einzu—

tauschen. Den Kollektiven war es méglich,
die Gfiter, die sie brauchten dutch Kredit zu

erwerben, den sie durch die Warenlieferun-

gen an den Bezirk angesammelt hatten. Die

Mehrheit der Bezirksfoderationen hatten aus-

reichende Lagerméglichkeiten. Die Dorfer

konnten erwerben, was sie brauchten.

Die Bezirksffideration war zusammenge-
setzt aus Delegierten, die von den Kollekti—

ven der Dfirfer gewahlt worden waren. Sie

waren ffir die Kommunikation und den Trans-

port zwischen den Ddrfern untereinander ver—

antwortlich, sie kauften neue Transportmit-
tel, legten zuséitzliche Telefonleitungen und

unterstfitzten den kulturellen Fortschritt in

den zusammengeschlossenen Dfirfern. Die

Verteidigfing gegen Reaktionére und Faschi-

sten wurde wihrend der ersten Monate nach

dem 19. Juli von der Bezirksfoderationorgani-
siert. Ortliche Verteidigungskomittees erhiel-

ten Waffen und strategische Ratschlage von

der Bezirksffideration. Die Bezirksfdderation

in Barbastro, Provinz Huesca, leitete die Ver-

teidigung gegen den Faschismus 9 Monate

lang. Sie versorgten die MiIiz mit Lebensmit-

teln und allem notwendigen Kriegsmaterial.
Alle Bezirksffiderationen von Aragon ge-

horten der Regionalfoderation der Kollektive

von Aragon an. Das Komittee dieser Regio-
nalfdderation war das wirtschaftliche Zen-

trum der gesamten Region. Wéhrend der er-

sten Monate gab es ein gewisses Nebeneinan—

derherarbeiten‘ Ein Beispiel: Das Aragoner
Verteidigungskorriittee fibernahm am Anfang
die Verantwortung ffir die Verteidigung und



wurde deshalb von dcr Regierung als reprii-
sentatives Organ anerkannt. Ihm wurde dic
Stellung cines Regierungsorgans zucrkannt,
tatsiichlich gab cs abcr kein regionales Vertei-
digungskomittce sondern cin Wirtschaftsko-
mittec.

Ein KongreB dcr Bezirksféderationen wur-
dc im Februar 1937 in Caspe abgchalten. Man
kam fibcrein die chionalfo'deration zum
wirtschaftiichen Mittelpunkt der landwirt-
schaftlichen Kollektive von Aragon zu ma-
chen. Die Bczirksfodcrationen wiirden ihre
Erzeugnisse und andere Giiter zur Regional-foderation senden. Der Warenaustausch zwi-
schcn den einzelnen Tcilen Aragons konntc
fiber die Regionalfoderation bewerkstelligtwcrden. W0 notwendig, wurden Transaktio-
nen mit anderen chionen und Landern
durchgeffihrt.

‘

Das war kurz beschrieben die Struktur der
Koliektive von Aragon. Es folgt ein ausfiihrli-
cher Berichtl fiber das, was wir in einigcnDoriern, Bezirksfo'derationen und der Regio-nalfo'deration gcsehen haben

Vorgeschichte

Der Kollektivismus war nicht neu in Spanien.
Noch war or auf Aragon begrcnzt. In Aragon
jcdoch war or am meisten verbreitet. Dre

CNT und die Anarchisten warcn die gliihcnd-
sten Verfcchtcr der Kollektivierung, aber

nicht die einzigen. Auch die Mltgiieder der
UGT favorisierten die Kollektmerung 1n

Stadt und Land. Der spanische Anarcho-Syn-
dikalismus war die treibende Kraft umi gab
der Idee und Bewegung Inspiration. Die so-

zialistischen und syndikalistischen Gewerlf-
schaften arbeitelen zusammen — hauflg mit

dcm glcichen Eifer — fiir die Kollektivierung
der léindlichen Gcbicte. .

schaftcn Aragons, wurde am 22. Februar 1937

in Caspe abgehalten. Er wurde von del‘ CNT

cinbcrufen, aber auch Aragons UGT nahm

daran tcil. Die Resolution vermittelt ctwas

von dem groBartigen Geist der Bewegungi

Ein weitercr KongreB, der allcr Gewerk-

»Wissend, dais die Programme der beiden unterzeichendcn Organisationert im Moment

melt:-rcalisiert wcrden kénncn, besonders wenn man die Untcrschiedlichkeit der Programme derzfifischiedencn Sektorcn dcr antifaschistischen Front in Betrachl zieht, und wenn

man-erkennt.lb;[—jcder VeFSUCh cine bCSOHderC Art von Wirtschaft oder politischem System zu emchten se t

morderisch undd fatal wéire, akzepticrcn die CNT und die UGT die folgenden Grundséitzc g0.mcinsamerAktion:

1)

2)

Wir werden 8'18 Anofdnungcn der legitimcn Regierung der Spanischen Republxk undl (1:15Rates von Aragon in welchen unscrc Organisationen repriiscntiert sind, erfiillen, und 31 U
seren EinfluB und unsere Mittel dafiir cinsetzen.

_

..

b , cin-
Eine regionalc Koordinierungskommission wird innerhalb 8Tagen naehdern diese U U

>11
kunft unterzeichnct worden ist eingerichtet; sie wird sich fiir die Aktionseinheit einsetfzge-die Konflikte 16560, die Zwischcn beiden Organisationen auftreten konnten in belug an

1 'lnbcdauerliChCn Uneinigkeiten, die bis jctzt zwischen uns bestchen. Die Elernente, die

5:51.10unsere Organisationen eingeschlichcn haben, sind auszuschlieBen. Die. regionale K0011; 13;“rungskommission wird ihre interne Organisation mit Genossen aus beiden Gew'erkSC‘ a

m
aus den drei Provinzen besetzen um die Losung von Konfiikten Zu erleichtem. Die region:

11
Koordinierungskommisssion wird festlegen, mit wcleher der beiden’Gewerlfschaften SIC
neuc Gewerkschaften unter den hier festgclcgtcn Bestimmungen verbmden konnen.

. {t
Wir lchnen cs ab, auf Einzelnc Zwang auszuiiben um in die cine oder andere Gewerkscha'

utrcten.

.Elizamgonesischen Provinzsekretfire der Spanischen Fodcration der Landarbeiter def UGT
studieren die Struktur der Regionalfoderation der Kollektive der CNT so schnell Wie moi.Ilich in Ubercinstimmung mit den Beschlusscn, die vom KongreB angenommen wurden. Um
eine einzige, die Landwirtschaft in Aragon stiirkendc Organisation zu bilden.

..

l 16
Die Regionalorganisation dcr CNT und die UGT fordcrn die Legalisiernng der Uberna

13“-von Besitz faschistiseher.Elementc, 0b in der Landwirtschaft, in den Stadterl und der In

I
stric, und daB das Eigcntum den stiidtischcn Riitcn iibertragcn werden soll, cite sre

W194???Arbciterorgzmisationen zur Kollcktivicrung zuerrfiigung steilen sollen. Beide OrgadeIl‘non untcrstiitzen die Ubergabe diescr BesitZliijr durch den Rat von Aragon.
)_ C‘

Bcidc Organisationcn werdcn die freicn Entschcidungcn der Bauem sich seibst Inach ng‘i-ncn Wiinschen zu verwaiten respcktieren und die Gcwerkschaften igénnen fur dlC

Verfirfvntung dcr Kollektivierung werben und die Vortcilc dieser
Organisationsform heraussttf LieDie CNTund die UGTwerden frci organisierten Kollektivcn helfen und Sie anregen, W]; s

anderen Arbeitern und Baucrn als Bcispicle dicncn kénnen.
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Das war der Vertrag der beiden Organisatio-
nen. Die UGT trat offen fur die Kollektivie-

rung ein. Der Pakt war allerdings aquragon

begrenzt. Die nationalen Organisatiqncn der

CNT und der UGT erreichten keine Uberein-

kunft fiber die Kollcktivierung Von Land, wel—

ehe {fir gunz Spanicn gegolten hiitte. Die

CNT wolltc Sozinlisierung dureh Kollektivie-

rung, die UGT zog die Nationalisierung vor.

Diese sollte auf GroBbesitz begrenzt sein.

Die groBen Landgfiter solltcn enteignet und

de Staat fibergeben werdcn. Produktion

und Verbraueh in den Dérfern wiirden nicht

vcriindert und existierten weiter in ihrer kapi-
talistischen Unordnung. Kleiner Privatbesitz

und individuellc Bestellung des Landes wiir-

den nieht geiindert.
Aueh die Sozialislische und Kommunisti-

sche Partci unterstiitzen die Kollektivierung
nichl. Dns Agrarprogramm dieser beiden Par—

teien folgte der Agrarreform der Republik.
Kciner ihrer Vorschlz'ige ging iiber das offiziel-

lC Agrarreformprogramm hinaus, das sich auf

die Verteilung groBer Gfiter beschréinkte.

Landarbeiter nn‘issen aber keine Landbe—

sitzer werdenl In Frankreieh wurde das wéih-

rend der Revolution durchgefiihrt. Ergebnis:
Eine Nation von Kleinbauern, eine soziale

Klasse, die den Keim des Kapitalismus und

Konservativismus in sich triigt.
Die Kommunistisehe Partei trat fiir die

Sehaffung von landwirtschaftlichen Koopera-
tiven anstatt eines Kollektivierungspro-

gramms ein. Sie veréffentlichten am 22. Mai

inValencia in ihrer Zeitschrift Voz del Campo
eine Aufstellung von Statuen fiir solche land-

wirtschaftlichen Kooperativen. Sie sprachen
nicht von Kollektivierung. Ihr Vorsehlag ffir

die Kooperativen basicrte auf Privateigen-
tum. Das stand im Gegensatz zum Programm
der Zwangskollektive in RuBland, eine eigen-
artige Lage fiir die Kommunistische Interna-

tionale.

Kooperativen konnten Spaniens Bauern

ebensowenig befriedigen wie das Programm
der Agrarreform der Regierung. Beide hie]-

ten am Privatbesitz als Basis fiir die Landwirt-

sehaft fest, Die Landarbeiter gingen naeh

dem 19. Juli fiber solche kleinbfirgerliehen
Reformen hinaus, ohne auf die politischen
Parteien zu warten. Sie waren vom Idea] des

Kommunismus inspiriert, erffillt von einem

tiefen Wunsch nach Freiheit. Sie wollten

niehts mit der Privatwirtschaft des Kapitalis-
mus zu tun haben. Sie wollten gemeinsam ar-

beiten und den Ertrag ihrer Arbeit gereeht
unter sich verteilen. Sie glaubten, daB sie die-

ses Ziel dureh die Kollektivwirtsehaft errei-

Chen kénnten. Sie gingen fiber alle halbherzi-

gen Lésungen, fiber alle oberfléichliehen Re-

formen hinaus. Kollektivismus war der

Grundsatz des freiheitlichen Kommunismus,

er sollte die Wiege fiir die Wiedergeburt Spa-
niens sein.

Anmerkung:
' Dic von Souehy angesprochenen Einzelberiehte
kénnen hicr nicht folgcn, sic umfassen cin 1005citi-

ges Manuskript, das Souchy 1937 unler dcm Tile]

Die Bauem von Aragon auf schwcdiseh und eng-
liseh vcréffentlicht'c. Wir bemfihcn uns dieses Buch

als Doppclausgabe mit Souchys Broschiirc Die tra-

gische Maiwoche 1937 his zum Mai 1987 im Trotz-

dem-Verlag Grafenau ncu fibersctzt herauszubrin-

gen. Wcr uns finanziell helfen will und kann, mégc
sich wild entschlossen melden (Tel. 07033/44273).
Wer dicsen Doppelband suhskribiercn will, kann
dies fiir 15.-DM (spiiter zw. 20.- und 24.-DM) bis

zum 1.4.87 tun.

Weitere Souehy-Titel zum Thema: Nadir fiber Spa-
nien, 276 S., 16.-DM (cnthéilt zusétzlieh zwci Buch-

besprechungen Souchys zu Durrulibfiehern), Trotz-

dem-Verlag Grafcnau 21985

Von-sich! Anarchistl, Souehys Memoircn mil Spa-
nicnteil, 295 S.. 17.-DM, Trotzdem-Verlag Grafcnau
2ll985

Die lange Hoffnung, 210 8., 19,80DM; zusammen

mil Clara Thalmann und der Medicnwerkstatt Frei-

burg bereiste Souchy I983 diejenigen Dérfer und

Stiidtc, die or 1936/37 in Aragon bcsuehi hatte, und
auf deren Beschreibung das geplantc Aragon-Bueh
basiert. Trotzdcm Verlag Grafenau 1985.

Die soziale Revolution in Spanien, 236 S.,Karin
Kramer Verlag Berlin 1974; unscrer Mcinung naeh

vcrgriffen. Es basiert auf dcm franzésisch veréffent-
lichten Collectivisations I‘ouevre constructive de la
révolution espagfiole.



Geistiges Dynamit

Die Idea (31% Amrchinmus haitc sich1m Spa—
‘

s 19Inhrhundérts v11: allem111 Kata~

Andalusian 36hr achneil verbrei-

81m Enfsmhcn cincr authfintiachcn

If fieigetmgcn Dns anarchistische

, gebildezen and schopferischen
Ménsefien fand gcrndc auch bei der proletari-
schcn Bevolkerung giofien Anklzmg und es

gab nicht wenige Arbeiter. I—Izmdwcrker und

Tagcléhner. die zum crstcn Mal den Stilt in

die Hand nzihmen“ um ihrc Idccn in Form

von Erziihlungen. Gedichten odcr klcinen

Thcutcrsmckcn 211 Papicrzu bringcn. Mit ci—

nor Handlung. die sich aufs Allernc‘itig’ste be—

schréinkte, mi: mcist typiSicrtcn Pcrsonen

und mit minimnlstcn stilislischen Mincln w

wurden in diesen Arbcitcn klcine Szencn eni.
wori‘cn‘ die einerscits dis herrschcndcn sozia-

lcn Vcrhiiltnissc anprzmgertcn. anglcrcrscits
die anzlrchistischcn Idcen und Idcalc propa-

ein Stuck wciter cincn Hermanzu Pféi‘dé:
»Gott zum GruBe Enkel ties Dan Gila gagte
er. >>lcl1 bin nicht (fer Enkei £1918 Don Gil<<
untwortetc dcr Reiter wondern grain Uren- ,1

.

«

kel der auf dem Wag is: vom Urenkel dos
Juan zum sechsten Mal den Wart mines Bo-

-dcns 211 knssieren o: E

Ein weiteres Jahrhumicrt varggng. Der Ra-

be als er einen Mann mitzerbrocheafier flak»
léc wcinend neben diam Fem sah, fiieltm sci?
nem Fllug inne 11nd sagte: nWm‘wn weint der‘
Urenkel des Juan?« >>Ich bin 11' 1‘1 der Urenv ,~

kei des Jnam, erwidene (1 Ma}
'

MW}chkéfl anl jcdcn

ingemffl3gfifélli Und ich

3%» £13111} ieh ham-(c dcn

mdigfiiugen nus, wenn sic
’

when mt singicrtcn. Vielc‘dicscr Laicnarbcitcn wurden in

den damals rccht zahlreichen, mchr odcr‘we-

nigcr professionallen anarchistischcn Zcitun—

gen veréiffentlicht und s'iud so fiberhziupt nur

erhaltcn gebliehen.
'

1%
Gunin Roll:

Der Rabe
von Francisco P/ yArsuaga

Ubersetzt von Gundu/a Roth

Ersfiiméffnmh: ng. Framing 412 la imba‘flurcc-

WWW

Der Rabc. zils cr auf dem Fcld cincn Mann

sah. der dicscs bestclltc. hiclt in scinem Flug
innc und sagte: »Scht nur. wic Juan seincn

Bodcn bearbeitet!« »Ich bin nicht Juan<<. ricf

| i
der Mann und hob den Kopf »ich bin dcr

l
‘Sohn dcs Juan. der arbcitct. um ein elendes

Lebcn zu ffihren um! um dem Herren zum

zweiten Mal den Wcrt seines Bodens zu bc—

zahien«

Der Rabe setzte seinen Flug fort und sah

ein Stuck weiter einen Herten zu Pfcrde.

»Gott zum GruBe, Don Gil<<, sagte er. »Ich

bin nicht Don Gil«‘. antwortete der Reiter.
»ich bin der Soim des Don Gil der auf dem

Wegistmm Sohn des Juan zum ZWeiten Mal

den Watt e‘nes Bodens zu kassieren«

Es we, gvial Zeit. Der Rabe, als er ei-

nen Mann auf dem Felcl schwitzen sali hielt

in seingmFlagmane und sagte: >>Seht nur, wie

der $01111 ties Juan seiner; Baden beackertly
»Ich bin nicht der Sohn des Juané, erwiderze

der Mann and wischte sich den SchweiB von

der Stim,‘ >>soz1dem aiuer seiner Enkel, der .

arbeitet, um ein elendes Leben zu ffihren und
'

urn dem Herren zum vim-ten Mal den Wert

seines Bodens zu bezahlen.«

Der Rabe same seinen Flug for: und traf

ein Stiick waiter auf einen Herren zu Pferde

»Gott zum 6111136, 801111 des Don Gil<<, sagte
er. »Ich bin nicht der Sohn des Don Gii«, ant-

‘ wortete der Reiter, >>sondem dessen Enkel,
l der auf dem Wag ist, vom Enkel (1125 Juan

I zum vierten Mal den Wart seines Bodens zu
.

,' kassieren. «

Abermals verging viel Zeit Der Rabé als

er einen Mann auf dem Feld arbeiten sah

hielt in seinem Ping innc und sagte: »Seht nur

den Enkel des Juan, wie er seinen Boden be-

ackert!« »Ich bin nicht der Enkel des Juan<<.'

3%
V

berg, 113Semi:34 BM (in
nen {fit 68 BM)
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Einc cingchcndc Analyse dcr aktucllcn poli-
tischcn Situation in Spanicn fiihrt unweiger-

licli zu dcm SchluB, daB die vor zchn Janrcn
begonncnc chrgangsphzlsc nicht zu cmer

cndgiilligcn dcmokratischcn Oricnticrun'g
dos gcgcnwz’irtigcn monarchistischcn Regi-
mes gcffihrt hat und noch wcnigcr zur Knnso-
lidicrung dcr »Pziklicrtcn Rcl'ornw, die ge-

gcniibcr dcm von Anfang an von allcn Imkcn

Parteicn aufgcgcbcncn >>politischcn Bruch<<

diesc chrgangszcit bchcrrscht hat. Folgcn-
dc Tatsachcn machcn dics dcutlich:
*

Die Krise dcr dcmokratischcn Rechtcn, die

sicll dcr Ffihrcrsclmft so bcdcutsamcr Fran-

quistcn wic Manuel Fragas u.a. bishcr nichl

cntlcdigen konntc,
_

:"
Dic Sclbstzcrflcischung dcr KP, dcr auffia'lh-

gc Atomisicrungsproch, dcr schon bemahc

zum vollstiindigcn Zcrfall dcr Partci gcfiihrt
hat.
*

Die skandalésc Vcrfiilschung dcr sozialisti-

schcn Idcntitiit, was besondcrs durch die au—

toritiirc, rcchtsgcrichtctc und kricgerlsche

chicrungsffihrung dos PSOE zu Tage gctre-

ten ist.
*

Der EinfluB dcr Franquistcn auf den Ver-

waltungsapparat und vor allcm die B.csctzung
von Schlfisselstcllungcn mit ehcmahgcn Un-
tcrstfitzern dcs Franco-Regimes (Beamtc in

der zcntralcn Vcrwaltung sowie in den auto-

nomen Regioncn und den Gcmcinden, in de-r
praktisch unantastbarcn Armcc und 1m Poti-
zci- und Justizapparat, wo sic immcr noch dlC

Mchrhcit biidcn).
.

*

Dcr in dcr Mcntalitiit dcr Untcrnchmcr ticf

vcrwurzcltc >>CflCiqucn<<-(d.h. Bonzen-

,SF)Charaktcr, durch den dic Betricbe zu

dcm Bcrcich wurdcn, wo sich dcr NCO-Fran-

quismus am ticfstcn cingcnistct hat.

* Die Servilitéit der Kommunikationsmedien,

die den Interessen der Unternchmer und Fio-
Iitiker unterworfen wurden; zweifellos ist die-
se Haltung auf das Trauma der Arbeitslosng-
keit zurfickzuffihren (1984: 19,6% Arbeitslq-
se in Spanien, SF) stellt allerdings ein w1rkli-

ches Attentat auf die Presse- und Meinungs-
freiheit dar.
*

Das absolute Scheitern hinsichtlich des

>>Status der autonomen Regionem, dessen

negative Folgen besonders deutlich in Euska-

di, Katalonien und Andalusien zu Tage getre-
ten sind.
*

Und schlieBlich (und das ist wohl der gra-
vierendste Faktor) das Fehlen einer Arbcxter—

bewegung, die durch die sukzessive Verab-

Krise und Perspektiven

der CNT- heute

von Luis A. Edo

schiedung von Gesetzen im Bereich der Ar-

beitsgesetzgebung durch einen >>Gewcrk--

schaftsapparat<< im Dienste der Unterneh-

mer, der Regierung und der Parteicn ersetzt

wurde, und zwar gegen die Interessen der Ar-

beiter, wodurch die Gewerkschaften unwei-

gerlich zu Handlangern des Systems gewor-
den sind.

Dies sind einige der Elemente der realen

Situation, durch die bestétigt wird, daB das

Ende des politischen Ubergangs noch nicht

erreicht ist, denn als Ergebnis dieses Prozes-
scs wird eine falsche demokratische Stabilitéit

offenbar. Tatséchlich weist der ProzeB unbe-

streitbar Indizien ffir eine Instabilitéit hin-

sichtlich der Elemente und demokratischen
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Merkmale auf, die fiir die vollstandige Uber-

windung der unseligen Charakteristika des

vorigen Regimes unerlaBlich sind: Es ist kurz—

um der Beweis fiir das offensichtliche Schei-

tem der Monarchie.
'

Vor diesem Hintergrund ist die nicht zu

leugnende politsche Effizienz der sozialisti-

schen »Walze« zu analysieren, will man die .

Absorption der auBerparlamentarischen Lin—

ken durch die Macht verstehen, die (auBer in

Euskadi) strukturell inexistent ist. Und auch

die Neutralisierung der ausgedehnten liberta-

ren Bewegung istvor diesem Hintergrund zu

sehen.

Die CNT in der Ubergangszeit
Von den Gegebenheiten ausgehend ist auch

die Analyse der schwierigen Rekonstruktion
der CNT (eine der wichtigsten Protagonisten
der Spanischen Revolution) in der ersten Zeit

der Ubergangsphase vorzunehmen wie auch
— im Laufe dieser ersten zehn Jahre — das

sehlagartige Anwachsen und der spiitere
nicht weniger rapide Sehwund und die Spal-
tung.

Tatsachlich gaben unter dem traumati-

sehen Druck des »Gespenstes« eines Militar-

putsches vom ersten Augenblick des Uber-

gangs an alle linken politischen Gruppen die

Moglichkeit des »politischen Bruchs<< zugun-
sten der >>Umgestaltung des Franco-regimes«
auf, was unter dem Euphemismus »Paktierte

Reform<< durchgefiihrt wird und nichts ande-

res bedeutet, als einem uneingestandenen
Neo-Frankismus den Protagonismus zu fiber—

lassen. Dcmzufolge muBte jede Organisa-
tion, die auf einen politischen Bruch ausge-
richtet war und revolutionare Ziele vertritt —

wie die CNT, die Aussichten hatte, die Orga-
nisation im ganzen Land aufzubauen —, ernste

Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion und

Wiedererlangung von EinfluB haben, den sie

aufgrund der Zerschlagung durch das Franco-

Regime verloren hatte. Im Gegensatz zu Co-

misiones Obreras und UGT, die dem Diktat

der KP bzw. des PSOE unterworfen sind, ist

die CNT die einzige —- im ganzen Land vertre-

tene Arbeitcrorganisation, die unabhiingig
vom Diktat jeglicher politischer Partei ist,
und folglich ist sie die einzige Organisation
(es gibt andere, die aber weder allgemein ver—

treten, noch Arbeiterorganisationen zuzu-

rechnen sind), die von Anfa'ng an auf einem

'Bruch bestand. Auf diesen Aspekt sind die

Hauptschwierigkeiten in der ersten Zeit des

Ubergangs zuriickzuffihren. Als im Novem-

ber 1975 nach Francos Tod die ganzen Grup—
pen der politischen Linken einen gewaltigen —

in vielen Fallen folkloristisch und grotesk wir-

kenden — Wettlauf beginnen, um einen Platz

in der neuen politischen Szene zu erdbern,
vollzieht sich die Reorganisation der CNT

langsam und ist mit Schwierigkeiten und Wi-

derspriichen verbunden.

Fast scehs Monate vergehen, bis erste Sit-

zungen auf lokaler und regionlaer Ebene in
Madrid und Barcelona stattfinden. Nach wei-

teren sechs Monaten findet das erste nationa—

le Plenum statt und wiedcrum zwei Monate

spater wird das crste Nationalkomitee ge-

griindet. Dieses Organ wird erst im Méirz

1977 offentlich in Madrid vorgestellt.
Das erste Regionalkomitee fiir Katalonien

konstituiert sich erst im Dezember 1976, d.h.

13 Monate nach Francos Tod. Diese langsa-
me Restrukturierung der CNT in Katalonien

wird im Februar 1976 mit der >>Versammlung
von Sants<< in Barcelona begonnen,_ und im

August jenes Jahres hat die CNT 2.000 Mit-

glieder in Katalonien. Das erste regionale
Plenum wird im Oktober einberufen, und bei
der SchluBsitzung im Dezember 1976 werden
6.000 Mitglieder gefiihrt. Beim zweiten regio-
nalen' Plenum belauft sich die Mitgliederzahl
in Katalonien schon auf 12.000. Die lokale
Foderation VOn Madrid hat 2n der Zeit unge-
féihr 1.000 Mitglieder.

. Diese Zahlen sind ein Beweis fiir die

Schwierigkeitenz mit denen die CNT in der
ersten Zeit des Ubergangs zu kampfen hatte.
Die UGT hatte zu der Zeit schon zwei Kon—

gresse in Spanien abgehalten und die Comi-
siones Obreras ihre Grfindungsversammlung.
Die vertikale Gewerkschaft wurde erst im

April 1977 verkiindet. Im Verlauf dieser er-

sten Ereignisse wird vom gesamten politi-
schenSpektrum, von der Rechten bis zur Lin-

ken, das »Hinscheiden« der CNT gefeiert.
Aber innerhalb der Organisation kommt

etwas in Gang, und wie immer lauft es v0n

unten her, und nicht von der Organisations-
spitze und den reprasentativen Organen. Tat-
sachlich linden in dieser Zeit mehr als tau-

send Veranstaltungen statt, auf denen die
CNT innerhalb der Fabriken, Werkstiitten,
sozialen Zentren, Schulen und Universitaten
vorgestellt wird. Die Ideen, die bei diesen

Veranstaltungen von der CNT vertreten wer-

den, erwecken eine groBe Erwartung, da der
auf einen politischen Bruch ausgerichtete
Charakter von den fibrigen Gewerkschaften
und der gesamten Linken vertretenen Paktie-
rerei kontrastiert, und die CNT zum anderen
einen auf eine Transformation der Gesell—
schaft ausgerichteten Inhalt verbreitet, der
auf sozialer, Wirtschaftlicher und politischer
Selbstverwaltung beruht, d.h. der von der
CNT vertretenen Konzeption des libertaren
Kommunismus.

In dieser ersten Phase des Ubergangs er-

folgcn die ersten politischen Machenschaf—
ten, mit deren Hilfe die CNT ihrcs anarcho—

syndikalistischen Inhalts beraubt, das auf
Bruch abzielendc Konzept neutralisiert und
die Anarchisten aus den repréisentativen Ko-
mitees verdriingt werden sellen. In diesem
Sinne ist der Versuch hervorzuheben, durch
den die CNT in Katalonien durch einen »Al-

lianzpakt<< mit UGT und SOC (einer christli-
Chen (newerkschaft) im August 1976 kompro-
mittiert werden solltc, derjcdoeh im Oktober
definitv vom regionalen Plenum abgelehnt
Wurde.

Aber gerade in diesem Monat bricht ein
Arbeitskonflikt mit eindeutig auf Bruch ab-
zielenden Charakteristika aus, der alle Ge-
werkschaften und groBen linken Parteien
vollkommen fiberrascht, und allein die CNT
als Arbeiterorganisation verteidigt die Auf—

rechterhaltung und Fortfiihrung dcs Kon-
flikts. Es handelte sich um den Streik dcr
4.500 Arbeiter des Betriebs »Roca Radiado-
res<< in‘ Gava unweit Barcelona. Comisiones

‘

und PSUC (Die KP in Katalonien) setzen au-

tomatisch ihren ganzen EinfluB gegen diesen
Streik ein und weiten ihre Feindschaft aufdie

Organisationen in Barcelona, Katalonien und

ganz Spanien aus. Aufgrund der Haltung der
Kommunisten erfahren die Arbeiter von RO-
CA einen totalen Boykott in den Informa-
tionsmedien. Man will den Streik durch cine
unerbittliche »Mauer des Scliweigens<< erstik-
ken, und dabci arbeiten sowohl die Fuhrer
der vertikalen Gewerkschaft als auch die Un-
ternehmer mit, da es um; eine Bewegung
geht, die den zwischen der vertikalen Ge-

werkschaft, Comisiones und den Unterneh-

mern ausgehandelten Status quo durchbre—

Chen will.

Der Konflikt, der aufgrund der Tatsache

ausbricht, daB die Unternehmensleitung diC

von den Arbeitem gewiihlten Delegierten
nicht anerkennen will, verscharft sich, als dic

4.500 Arbeiter v_on Roca im Betrieb versam-

melt sind, das Betriebsgelande von eincm

starken Polizeiaufgebot umstellt wird, die PO-

lizei auf das Geléinde eindringt, die Ver-

sammlung gewaltsam auflost und 40 Arbeitcr

festnimmt, von denen 8 inhaftiert werden.

Dieser Konflikt bricht mit den strukturellen

Sehemata eines traditionellen Streiks. NRC“

dem gewaltsamen Vorgehen der Polizei tre—
ten die 4.500 Arbeiter nicht nur gemeinsum 1.“
den Streik, sondern in Gava werden sanitli-

ehe Aktivitiiten lahmgelegt, die Geschiifte.



Schulcn, Lokalc schlichn und trctgn
dem

Stl‘Cik bei. Dic Polizci umzingclt dxlc Ort-

schaft, die Einwohncr crrichtcn Barrlkadcn

und 5 Tagc lang ist GaVa tom! vgn dc'r Um-
Wclt abgcschlosscn, bis die Pohzm schlchll'ch
2111f Bcfch] dcsInncnministcrs In den On cm-

dringt.
Die CNT umcrstiitzt dicsc Bcwcgung von

Anfang 211) und mobilisicrt dic gcsamt'c orga-

nischc Struktur in Barcelona, Katalomgn
und

Spilnicn. Dclcgicrtc rCiscn in ycrschlcdcnlc
Liindcr und machcn dic intcrnatlonulc Arbm-

terbcwcgung auf den Slrcik nufmcrksam. Dc—

rcn Fuhrer sind von dcm AusmuB dcs Kon-

flikts fibcrrascht, zumal die S_c}}wcstcrgc-
\Vcrkschaftcn in Spanicn, Comlsxoncs.

und

UGT, Sic nicht im gcringstcn darfibcr mfor—

micrt hattcn.

Die CNT mit ihre’r noch wenig entwickel—

ten organischcn Struktur hiitte dem Boykott
auf gewerkschaftlicher, politischer und infor-

mativer Ebenc allein nicht Widerstand leisten

k61mcn;und so kam es, daB sich cine dcr aus-

gedehntesten und auBergewéhnlichstcn Soli—

daritéitsbewegungen der letzten Jahre entfal-

tote. Die gesamte organische Struktur dcr

CNT wurde als logistische Basis fiir den

Strcik cingesetzt, und die gcsamtc libertfire

und antiautoritire Bewcgung dcs Landes un-

tcrstfitztc die Solidaritfitsbewegung [fir die

»Roca«—Arbeiter, wodurch der Streilk vier

Monatc lang aufrechterhalten werdcn konn-

(C.

In diesem Streik ging es nicht nur um die

Fordcrungen der Arbeiter von >>Roca<< und

um die auf Bruch abzielende Orientierung

der Arbeiterbewegung, sondern auBerdem

um das Funktionieren der Versammlungen

(die CNT propagiert Betriebsvcrsammlungen
aller anstatt Betriebsratsdelcgiertc, SF) und

die dirckte Aktion. Da sich die CNT ent-

schieden ffir diese Prinzipicn cinsetzt, wird

sic fiir die Macht und vor allem ffir die politi—
'

schcn Kriifte, die die >>Umgcstaltung dcs

Franco-Regimes« vertcidigcn, zum Arbeiter»

feind, dcr zu liquidicren odcr zu neutralisie-

ren ist.

Repression, und dennoch Aufwfirtsemwick-

lung
80 ist auch die Polizeiaktion vom 30.1.1977
zu verstehen, bei der 50 Mitglieder in Barce-
lona verhaftet und der Beteiligung an einer il-

”L‘-
—
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legalen Versammlung zur Neugriindung der

FAI angeklagt werden. Einige Tage spater
kommt es zu" weiteren Verhaftungen in Va-
lencia, Murcia, Malaga,‘Zaragoza und Ma-

drid. Es kann aber gesagt werden, dais trotz

dieser Repression eigentlich erst nach der Be-

endigung- der Aktionen um »Roca« die end-

giiltige Entfaltung der CNT beginnt.
Im April beruft das Nationalkomitee ein

Meeting in Madrid ein, an dem 30.000 Leute

teilnehmen. Zwei Monate spater kommen zu

einem Meeting des Regionalkomitees in Va-

lencia 35.000 Leute. Am 2.7.1977 nehmen in

Barcelona 300.000 Personen an einer Kund-

gebung des Regionalkomitees von Katalo-

nien am Montjuich in Barcelona teil'. Vier

Wochen spater veranstaltet das Regionalko—
mitee die >>Internationalen Libertiiren Tage
in Barcelona«, und eine halbe Million Leute
finden sich zu dieser 4 Tage dauemden Ver-

anstaltung ein.
.

Zu diesem Zeitpunkt hat die CNT in Kata-

lonien schon mehr als 100.000 Mitglieder,
und innerhalb der Organisation gibt es 475

Syndikate in ganz Spanien.
Wéihrenddessen beteiligen sich die ande-

ren' Gewerkschaften, Sprachrohre der KP

und der sozialistischen Partei, an den ersten

Sozialpakten, den sogenannten »Uberein-
kommen der Moncloa<< (so nach dem Sitz der

spanischen Regierungschefs genannt). Inner-

halb der Gewerkschaftsbewegung ist die

CNT wiederum die einzige Organisation, die

gegen diesen Pakt ankampft.
Die Antwort seitens der Macht ist eine

neuerliche Polizeiaktion. Der Anschlag auf

das Vergniigungslokal >>Scala<< in Barcelona

wird in Szene gesetzt, worauf es zu massiven

Festnahmen und lnhaftierungen kommt. Be-

kanntlich wurde diese Operation von derPoli-

zei mit Hilfe des V-Mannes Joaquin Gambin

geplant und ausgeffihrt.
Trotz dieser Repression behalt die CNT

ihre Vitalitiit bei, die auch beim V. KongreB
zum Ausdruck kommt, an dem Delegierte
von 435 Syndikaten aus ganz Spanien teilneh-

men.

Die Spaltungen
eine zw'eite Eskalationsstufe der Repression?
Dieser KongreB widersetzt sich erneut der

paktiererischen Orientierung des Syndikalis-
mus. 11% der Delegierten verlassen darauf-
hin den KongreB, nur 36 Syndikate billigen
deren Verhalten und werden zum urspriingli-
chen Kern de‘r Spaltung der CNT, der sich
mit dem kollaborationistischen Verhalten
einverstanden erklfirt und die Haltung von

UGT und Comisiones Obrearas unterstiitzt.
Nachdem die Sozialisten 1982 an die

Macht kommen, wird diese Perspektive der
Kolaboration noch begiinstigt, und nach dem
VI. KongreB, der 1983 in Barcelona abgehal-
[en wird, Spaltet sich eine Weitere Minderheit
von Syndikaten von der organischen Struktur
der CNT ab (in ganz Spanien insgesamt 25),
die sich dann im Juni 1984 mit dem beim V.

KongreB abgespaltetenen Syndikalisten zu-

sammentun. Diese beiden Gruppen zusam—

men vertreten nicht 18% der in der CNT ver-

beibenden und eine anarchosyndikalistische
Position verfechtenden Syndikatc. Diese Tat-
sachen schmalern unleugbar die Aktionsmog-
lichkeiten der CNT, ihr Prestige und ihre Ko-

héirenz und stiften bei den Arbeitern auBer-
dem Verwirrung durch die >>Dualitat der In-
itialen<< (zeitweise auch eine Dualitat der Zei-

tungen, SF), die in unverschamterweise usur-

piert werden, was vom Staat und den Infor-
mationsmedien, die die abgespaltenen Syndi-
kate bcvorzugt behandeln, noch begfinstigt
wird.

Aufgrund dieser Tatsachen, die fiir die
CNT gewiB nicht positv sind, konnen aber
keine endgfiltigen SchluBfolgerungen hin-
sichtlich einer fehlenden Perspektive des An-

archo-Syndikalismus gezogen werden. In er-

ster Linie, weil es dem gegenwartigen politi-
schen ProzeB nicht gelungen ist, die Lohnab-

hingigen in Organisationsstrukturen einzu—

gliedern (man sollte nicht vergessen, daB d'cr-
zeit iiberhaupt nur 8,5% der Arbeiter in Ge-
werkschaften organisiert sind). Zweitens ist
das massive Verlassen der Gewerkschaltcn
der offensichtliche Beweis dafiir, daB die Ar-

Revue der Iberischen Halbinsel
Die lberische Halbinsel hat zwar in den bundesdeutschen Median iljre Kon-

junkturen —— bei Regierungswachseln, EG-Beitritt, NATO etc. taucht Sle massiv
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beiter die von der Macht durchgesctzte Ge-

Wcrksehaftspolitik ablehnen. Folglich wurde

die organisierte Arbciterbewegung aufgrund
der reformistischen und auf Integration der

Gewerkschaftsapparate abzielenden Orien-

ticrung und wcgen dicser Ablehnung durch
die Arbeitcr zu einer Bewegung, die kelnen
Rucklmlt und keine massive, reprisentative
Unterstfitzung hat. Die direkte Aktion, die

Autonomic, das Funktionieren 'der Ver-

sammlungen und der Federalismus sind also
dic sozialen und syndikalen Merkmale, dlC

der Arbeiterbewcgung ihre Kohéirenz, 1hren

Protagonismus und ihre Kraft zuriickgeben
kénnen. Es sind dies die Perspektwcn der

CNT.

Fiir die Frciburgcr Vcranstaltungsrcihc zur Spani-

schcn Revolution schickle Luis Andres Eda den

vorlicgenden Beitrag. Edo wurde 1925 in Barcelona

gcborcn, fiber seine Jugcnd und fiber die Zustande

bei Frances Einmarsch in Barcelona crz‘ahlt er in

»Die Lange Hoffnung<< (Trotzdem-Vcrlag 1985),
1947 ging er nach Frankreich ins Exil, nachdem er

aus dem Militardiensl desertiert war. 1949 versuchtc

cr illegal nach Spanien zurfickzukehrcn, wurdcver-

haftet und saB ein Jahr im Gcfa'ngnis. 1950 kehrtc cr

nach Frankreieh zurfick. 1966 wurde er wiedcr bei

cincr seiner illegalen Reisen in Spanien gcschnappt
und wegcn umstfirzlerischcr T'zitigkcit, Waffcnbc~

sitz etc. Zn 9 Jahrcn verurteilt. 1972 vorzcitig entlas-

sen, kehrtc cr nach Paris zuriick. 1974 wiedcrum bei

cincr illegalcn Reisc in Spanien aufgcflogcn und Zu

6 Jahrcn vcrurtcilt. 1976 aufgrund der Gcncralam-

nestle freigckommcn. AnschlieBend war Edo ein

Jahr lang Generalsekrelar dcr CNT in Katalonicn,

sci! 1985 ist er Lciter der »Solidaridad 0brera«, dcr

traditioncllen Zeitung dcr CNT.

Photos:

DEVRUE

CNT-Spaltung amtlich bestfitigt und amtlich

beendet

Es ware zum Lachen, wenn es nicht ernsthaf—

te Auswirkungen hatte: die CNT-Abspaltung

[CNT—V (Valencia) Oder CNT genannt; also

diejenigen diefiir die Beteiligung an Be-

triebsratswahlen eintreten; diejenigen, die

Raffael Sanchez als Vertreter u.a. zum Welt-

wirtschaftsgipfel in die BRD geschickt hat-

ten] ging vor Gericht um zu erreichen, daB

nur sie das Recht habe, sich CNT zu nennen.

Verboten werden sollte es der Mehrheitsfrak-

tion, die den Sozialpakt von Moncloa ab-

lchnt; sie nennt sich seit der Spaltung und der

dadurch entstandenen Verwechslungsmog-
" lichkeit auch CNT-AIT (Vgl. Edos Artikel).

Ein Madrider Gericht erkliirte nun laut ei-

ner Mitteilung der CNT-AIT mit einer Ent-

scheidung vom 23.6.86, die CNT-AIT fiir ille-

gal; die Benutzung des Namens wurde allein

der CNT-V zugesprochen, ein Weiterbenut-

zen seitens der CNT-AIT ffir strafbar erkliirt.

Die entstandene Situation ware lacherlieh,
‘

wiirde sie nicht der staatlichen Justiz einc be-

riickende Moglichkeit cinréumen: der An-

spruch der CNT auf ihr von Franco beschla—

gnahmtes Vermégen, auf Hauser und Ein-

richtungen aller Art, ist Gegenstand jahrelan-
ger Auseinandersetzungen. Nun eroffnet sich

fiir die spanische Justiz die einmalige Gele-

genheit, ein endgfiltigcs Urteil zu sprechen,
das folgendermafien lauten konnte: Die

CNT-AIT existiert nicht mehr, d.h. sic kann

nicht Rechtsnachfolgerin der CNT von 1936
sein. Die CNT-V existiert, aber sic ist defin-

itiv eine neue Organisation, cntstanden An-

fang der 80er Jahre, die mit der alten Organi-
sation nichts mehr zu tun hat. Das damalige
‘Vermégen der Gewerkschaft CNT wiirde —

bei entsprechendem Antrag — deshalb der so-

zialistischen UGT zugesprochen, da sie dann

gleichsam die >>Gewerkschaftsbewcgung all-

gemein<< bis heute vertritt.

Am 29.6. ‘berief die CNT—AIT deshalb ei-

nen auBerordentlichen KongreB ein, um fiber

die entstandene Situation zu beraten, gericht-
lich wurde Widerspruch eingclegt. Als erste

weitere Unterstfitzung ihres Anspruchs for-

dert die CNT-AIT dazu auf, internationalen

Druck auf den Geriehtshof und die sozialisti—

sehe Regierung zu machen.

Jesus Nicolas Garcia Paredas, Juez del Juz-

gardo de Primera Instancia, Numero Tres de

Madrid, Plaza de Castilla, Madrid

bzw.

Don Felipe Gonzalez Marquez, Presidente

del Gobiemo Espar'wl, Palacio de la Mon-

cloa, Madrid.

Argerlich —- und sicherlich im staatliehen

Kalkfil — finden wir, daB die CNT-AIT ge-

zwungen wird ungeheuer viel Energien auf

diese Auseinandersetzung zu vergeuden.
Folgt man Edos Artikel erreichte die CNT

1984 ihren Tiefpunkt; nur langsam, seit 1985,
scheint sich die CNT-AIT wieder Starker in

Szene zu setzen und neue Mitglieder zu ge-
winnen. In dieser Situation bedeutet die jetzi-
ge Justizverordnung erneut den Versuch, die

CNT—AIT von sinnvoller politisehen Arbeit

abzulenken; es wird versueht, ihre Aktivitéi-

ten in den Augen Unbeteiligter auf eine tradi-

tionelle und historisehe Rechtsangelegenheit
zu konzentrieren, — damit der Eindruek ent-

steht, sie sei fiir die Bewaltigung aktueller

Gesellschaftsprobleme eine untaugliche Or-

ganisation. wh
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Lorca soll ein apolitischer Diehter gewesen

sein, was immer das bedeuten mag. Der

Mord a'n ihm wurde als personlicxher Rache—

akt dargestellt, jede Beteiligung von Seiten

des Staates, der spanischen Behorden, der

konscrvativen Krafte Spaniens geleugnet.
In vielen Artikeln und Besprechungen zu

seinem 50. Todestag wird Lorea als grbBter
spanischer Dichter des 20. Jahrhunderts mit

der Aura spanisehen Lokalkolorits umnebelt,
ohne die Stimmung und Atmosphare in ei-

nem damals prafaschistisehen Land anzu-

prangern, die zu seiner Liquidierung ffihrte.

Seine Literatur . blieb auch spater im

rechtsradikalen Franco-Regime uner-

wiinscht. Sein Werk ffihrte in Spanien fast 40

Jahre ein Sehattendasein. In anderen Toilen

der Welt wurde er 'umso lebhafter diskutiert —

besser vielleicht, vereinnahmt. Seine antifa-

schistischc Haltung, seine standigc Auseinan-

dersetzung mit dem sozialen Kontext, Seine

Unterstiitzung der spanischen Republik und

insbcsondere seine Lyrik, Prosa und die

Theaterstfieke widerlegen diese verfiilschen-

den Behauptungen fiber einen >>apolitischen<<
Menschen.

Meine Aufgabe soll es sein

zu rufen,jeden Tag,
in einer Welt, die voll ist

Von Ungerechtigkeit und

Elend — Protest!

F. G. Lorca

Federico Garcia Lorea war einer der vielen

Menschen,‘ die dem Fasehismus — speziell
dem spanischen — in seiner Ausrottungsstra-
tegie gegeniiber allem AuBenseitertum —

ge-

zielt zum Opfer fielen. Filr die spanische Fa-

Iange bedeutete dies Zunachst einen aner-

kannten, aber unbequemen Diehter aus dem

Weg zu riiumen, cler seine Homosexualitiit

nieht mehr verbarg (auch in fast allen Bespre-

chungen zu Lorea’s Todestag wurde die Er-

wahnung seiner Erotik umgangen), und dcr

sowohl fiberkommene kirehliche Moral als

auch gesellschaftliche Ehrbegriffe in Frage
stellte. Gerade diese Menschen bedeuteten

neben Anarchisten, Sozialisten u.a. eine gro-

Be Gefahr fijr die Falangisten, da sich im re-

publikanischen Spanien eine starke umwiil-

zende Stromung gegcn die verheerenden

Auswirkungen einer tradierten Herrschafts-

moral entwickelte. Diese althergebrachten
Konventionen und ihre kirchliehen Erklé-

rungsmuster gepaart mit nationalistischem
mannlichem Ehrenkodex waren Teil der fa-

langistischen Ideologie.
I

Als freiheitlich gesinnter Ki‘mstler wurde
Lorca wegen seiner offenenen Lebenshaltung
umgebraeht, kaum daB die Reehtsradikalen

gegen die spanische Republik geputscht hat-

ten. Lorca war literariseher Ffirspreeher un-

terdriickter Minderheiten und Verfolgter:
von Juden, Schwarzen, insbcsondere Zigeu-
nern, die in Vielen seiner lyrischen Texte han-
delnde Figurcn sind. Mittelpunkt in den »Zi-

geunerromanzcm ist die Rastlosigkeit als
Ausdruek ihres Leidens am Verfolgtsein. Er
bewundertc ihr Festhalten an eigenen Tradi—
tionen und die Lebendigkeit ihres alltiigli-
Chen Lebcnsgeffihls trotz aller Ausgrenzun-
gen.

Lorea ist Andalusier, geboren und aufge-
wachsen in der Niihe Granadas. Christlichcs
und islamisches Leben waren beide gegen-
wiirtig, was fijr Lorea durch die Zigeuner re-

flekticrt wird. Die Eigcnart, Charaktere und

Stimmungen zweier Welten, derspanisehen
und dcr maurisehen zum Ausdruek zu brin-

gen, bricht in den friihen Texten Lorcas als
bewuBt gesehener Dualismus versehiedener
Kulturen ans Licht. Er wehrt sich gegen die

Uberkommenheit des spanisehen Sehieksal—

begriffs, will die Grenzcn erkennbar machen
um Moglichkeiten der Uberwindung zu zei-

gen. Gepriigt von der Kultur und der Land-

schaft Andalusiens, galt sein Interessse be-
sonders der Verbindung von Gesang und

Tanz, die der Flamenco im Weehsel von Bil-
dern und Rhythmen herstellt (»Romancer0
gitano« und »Poema de cante jondo«).

Ursprfinglich wollte Lorca Musiker Wer-

den. Er konnte Klavier und Gitarre spielen.I

Seit 1918 lebte und studierte er in Madrid.

Weniger sein Jurastudium, dafiir mehr das
kulturelle und soziale Leben der GroBstadt
reizten ihn; ein Leben, wie es Granada trotz

seiner [aszinierenden Folklore nicht bieten
konnte. Dort lernte er Schriftsteller und
Kiinstlcr wie Vineente Aleixandre, Jorge Gu-

illon, Salvador Dali, Luis Bufiuel, Damaso
Alonso, Manuel de Falla, Rafael Alberti u.a.

kennen. Langjiihrige Zusammenarbcit,
Freundsehaften und gemeinsamer Aufbrueh
entwiekelte sich in diesem Kiinstlerkreis, aus

der aueh die Gruppe derjungen Literaten der

>>Generation von 27« hervorging zu der Lorca

als bedeutendster Vertreter gezahlt wird.

Im Staat der Diktatur des Generals Primo

de Rivera, Vater des spateren Grfinders der

Falange, vollzog sich bei den Kiinstlern ein

entscheidender Wandel von der Avantgarde,
dem Asthetizimus zu einer mehr im sozialen

Geffige und der Wirkliehkeit grfindenden
Kunst.

Nicht wenige, aueh Freunde Lorcas‘ wur-

den von Polizeiorganen fiberwaeht und nicht

selten zeitweise auf die Inseln (Kanaren) VOT-

bannt oder ganz ins Exil geschiekt. In seinem

mit groBen Erfolg 1927 aufgefflhrten Thea-

terstfick >>Mariana Pineda<< (es ist der Schau-

spielerin Margarita Xirgu gewidmet) entwarf

Salvador Dali Biihnenbild und Ausstattung‘

Lorca griff in diesem Stfiek auf die Gesehich-

te Andalusiens zurfick; Mariana Pinedé, dic

1831 als cine »Freiheitsheldin« starb, 113th

sich der antimonarehistisehen Bewegung an-

gesehlossen, die die Absetzung des mit bruta-

ler Willkiir herrsehenden Konigs Ferdinand
des VII vcrlangte, der die Methoden der In-

quisition und Folterung ffir politische Gegner
wieder eingeffihrt hatte. — In Lorcas Stficken

sind Dramatik und Posse sowie eine faszinie-

rende Bildersprache eng verflochten mit dem

Angriff gegen die alles bestimmendcn

>>Schicksalsmachte<< — die starre Tradition.

Die unnaehgibige Moral seiner siidspani-
schen Heimat ist in den Theaterstiieken,

Blut-Hoehzeit, Yerma, Bernada Alba’s Hans

standig prasentes Thema. Die Stiieke enden

oft in Tod, Verzweiflung, Schuld und Hoff—

nungslosigkeit. Zentrales Anklage—Momcnt
ist der Katholizismus (Ehe— und Sittengcsct—
2e), der den Menschen ein eingleisiges, star-

res und damit lebensfeindliches System auf—

zwingt.
Sein Handlungsgeffige bewegt sich in dem

vielfaltigen Spektrum, das Volkskunst und

Poesie mit der Farce und Groteske zu einer

Art Tragikkomik verbindet. Samtliche Ele-

mente lassen sich in einem Kempunkt zusam-

menffigen: Der Mikrokosmos des spauischen
Lebens.

Im Jahr der Proklamation der 2. spani-
schen Republik griindete Lorca zusammcn

mit Eduarto Ugarte die Theatergruppe >>Lfl

Barraea« (die Hiitte) mit der sie duch die Pro-

vinz zogen und Stficke aufffihrten. Diese Art

Theater bedeutete fijr Spanien etwas ganz un-

erhort Neues. Es sollte dem Volk die groBc



Tradition der spanischen Komodie — Lope de

Vega, Calderon de la Borca, Cervantes u.a.

nahe bringen. Der Erfolg des Theaters war-

fiberwaltlgend. Es heiBt, wo immer die Trup-
pe auftrat wurde sie mit Jubel und Berfall

fiberschiittet.
.

In Lorcas Verantwortung der Kunst und

dem Publikum gegeniiber konnte der Mensch
sozialer Aktion zu Wort kommen. Benn
Wechsel des Kultursministers noch im glen-

chen Jahr wurden dem Theater die Subven-

tionen gestrichen. Es muBte aufhéren.nach-
dem auch weitere finanzielle Unterstutzung
nicht bewilligt wurde. Eine undurchsichtige
Entscheidung, die Hintergriinde werden in

der entstandenen Konfrontation mit den

KOnservativen vermutet, die sich lautstark

iibcr die gezeigte »Unm0ra1und Infamic<< ge-

gen »ihr« Spanien erregten.
_

Es war allgemein bekannt, dab (116 ganze

Gruppe »Generation von 27‘« die Ausrufung

der Republik begeistert gefeicrt hatte und an
den gesellschaftlichen und sozualen Ereigms-
sen engagicrt teilnahm. Spater, 1m .lum 19S6,
einen Monat vor Ausbruch des Krieges, au-

Berte Lorca in einem Interview zu dieser

Kunst, die u.a. zur TheaterschlieBung gefiihrt

hatte »Kein wahrer Mensch glaubt heute

mehr an die Poesie pure, an die Kunst um der

Kunst willen. Im heutigen dramatischen Au-

genblick der Weltgeschichte muB der Kiinst-

lcr mit seinem Volk weinen und lachen. Man

muB den LilienstrauB fahren lassen, bis zum

Giirtel im Morast versinken und denen hel-

fen, die Lilien suehen.«
.

Die Anregung das Stfick >>Bluthochze1t<<

zu schreiben — crster Teil einer nicht vollen-

deten Dramen—Trilogie —, der zweite Teil ist

>>Ycrma<<, vcrdankte Lorca einern Zeitungs-

artikel, den or mit Betroffenheit aufnahm.

>>B1uthochzeit« nannte er ein >>authentisches

Stiick«, entwickclt in der Auseinanderset-
Zung um die Realitiit der Blutrache, die zu

seinen Lebzeiten in vcrschiedcnen Gcgenden

Spaniens noch iiblich war.
.

Um fiber die Grenzen seines Landcs und
Seiner eigencn Wahrnehmung hinauszubhk-
ken reiste Lorca 1929 nach verschledenen

Aufenthaltcn in europiiischen GroBstéidten
nach New York. Ihn erschreckte zutiefst die

bloBe chckgebundenheit menschlichcn

Memento

Wenn dereinst ich sterbc,

begrabt mich mit meiner Gitarre

unter dem Sande.

Wenn dereinst ich sterbe

zwischen den Orangen
und den guten Minzen.

Wenn dereinst ich sterbe,
dann begrabt mich, wenn ihr wollt,
in einer Wetterfahne.

‘

Wenn dereinst ich sterbe!

FEDERICO GARCIA LURC/l

_

Antonio Machado:

Das Verbrechen geschah
in Granada

Man sah ihn, wie er fortging
zwi'schen Gewefiren,
auf einer langen Strafle,

hinauszog auf das kalte Feld,
unter Sternen noch,
in der Morgenfriihe.
Sie mordeten Federico,
als das Licht hervorkam.

Das Kommando der Henker

wagte nicht, ihm ins Gesicht

zu blicken.

Alle schlossen die Augen,
beteten: Gott soll dich

verdammen!

Tot brach Federico zusammen

—- Blut aufder Stirn und

Blei in den Eingeweiden—
In Granada geschah der Mord,

dafi ihr’s wiBt
— armes Granada —

in seinem Granada

29

Handelns in Amerika. Sein Eindruck war,

daB die Menschen in einem hektischen Wett-

bewerb als Teil eines gigantisehen Rider-

werks fungierten, um standig in einem gesell-
schaftlich organisierten Leben zu »gewin-
nen«. Die Situation der Schwarzen, die Ras-

sentrennung trotz offizieller Aufhebung war

fiir Lorca unvereinbar mit seiner Ablehnung

jeder Diskriminierung von Minderheiten. Im

New Yorker Theater- und Nachtleben war er

haufig unter Sehwarzen in Harlem zu sehen.

Seine Skepsis gegenfiber Amerika, fast eine

Wamung vor dem Naturverlust, des bis ins

Letzte ausgerichteten kommerzialisierten Le-

bens hat er in der >>Ode auf Walt Whitman<<

niedergeschrieben, den er fiir Amerikas

groBten Dichter hielt.

Viele berichten, Lorca sei ein sehr vielsei-

tig und lebensfroher Mensch mit einer star—

ken persénlichen Ausstrahlung gewesen, der

es haBte als Fremder/AuBenseiter behandelt

zu werden. Seine Lebenshaltung soll gepragt

gewesen sein von dem Bediirfnis in Gesellig-
keit unter Mensehen zu leben, deren Anre-

.

gungen aufzunehmen, auf die StraBen zu ge-

hen, um zu beobaehten, was in Bewegung ist.

Kurz nach dem Ausbruch des Burger—

kriegs 1936 wurde Lorca in der Nahe seiner

Heimatstadt Granada von Mitgliedern der fa-

langistischen >>Schwarzen Schwadron<<, auf

einem ihrer Spaziergange von denen keiner

zuriickkehrte, ermodet.

Literatur:
— Ycrma, Programmhcft der Inszcnierung von Peter

Zadck am Schauspielhaus Hamburg, Rowohlt

Hamburg 1986

— F.G. Lorca: Wcrke in 3 Bandcn; (fibers; v. Enri-

que Beck), Inscl Ycrlag Frankfurt 1982

— Enrique Beck: Uber Lorca, Verlag Edition Kurz,

.Kfisnacht/Ziirich 1981

— Kopfe dcs 20. Jahrhundcrts — Federico Garcia

Lorca von Carol Petersen, Colloquium Verlag Ber-

lin 1986

— taz vom 19.8.86 (Kulturscite, 11)
— Kolner Sladtanzcigcr vom 19.8.,86
— ARD vorn 19.8., 23.30 Uhr zu Lorcas 50. Todes-

lag
— WDR III vom 19.8. , 20.45 Uhr usw.usf.

Das chicht fiber die Guardia Civil ist einem Lite-

raturkalendcr der Biichergildc Gutenberg cntnom-
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FEDERICO GARCIA LORCA

1898—- I936

Romanze von der spanischen Guardia Civil

Schwarze Pferde. Schwarze Eisen.

Aufden Capas glfinzen Flecken,
die von Time sind und Wachs.

lhre Schadel sind aus Blei.

Darum weinen sie auch nie.

lhre Se'elen sind aus Lark —

,damit kommcn aufder StraBe

iiber Land sie hergerittcn.’
Bucklig sind sie, nachtge Mahre,

ordncn, wo sie auch erscheinen,

Scliweigen an aus dunklem Gummi,

Angste ganz aus fcinem Sand.

Ziehn voriiber, wenn sie wollen,
und verbergen tiefim Kopf
eine vage Sternenkunde

unersichtlichcr Pistolen.

Stadt, o Stadt du der Zigeuner!
Fahnen an den Strchnecken.

Mond und Kiirbis mit den Kirschen,

cingemacht in Honigscim.

Stadt, o Stadt du der Zigeuner!
Wer wohl deiner nicht gedichtc,
der dichjemals hat gesehn?
Schmerzgetrankte, moschusvolle

Stadt mit deinen zimtnen'Tiirmen.

Pfeilc schmiedelcn und Sonncn

die Zi'geuner in den Sehmieden,

als die Nacht sich niedersenkte,

diese Nacht, die Nachtder Nachte.

Und ein Pferd, zu Tod verwundet,

klopfte laut an alle Tfiren.

Objerez de la Frontera

kriihten Hahne, die aus Glas.

Um der Uberraschung Ecke

huscht der nackte Wind herum

in derANacht, der Silbernacht,

in der Nacht, der Nacht der Nachte.

Heilgejungfrau und Sanktjosef
haben ihre Kastagnetten

in des Zugs Gedréing verloren

und sic gehn zu den Zigeunern
um zu sehn, ob sie sich linden.

Einer Bfirgermeistrin Festkleid

—- Schokoladeglanzpapier
——

tragt diejungfrau; und am Hals

hangen Kettchen ihr aus Mandeln.

San José bewegt die Armc

unter einer seidnen Capa.

Mit drei Perserfiirsten geht
hinterher Pedro Domecq.
Und von einer Storchekstase
traumte es dem halben Mond.
Flatternde Standarten, Lampchen

'

fiberfluten die Altane.

In den hohen Spiegeln schluchzen
Tinzerinnen ohne Hfiften.

Wasser, Schatten, Schatten, Wasser

durch Jerez de la Frontera.

Stadt, o Stadt du der Zigeuner!
Falmen an den StraBenecken.
Lésche deine grfinen Lichter,
denn die Hochverdiente kommt.

Stadt, o Stadt du der Zigeuner!
Wer wohl deiner nicht gediichte,
der dichjemals hat'gesehn?
LaBt weit fort sie nur vom Meer,
kimmt nicht ihr gescheitelt Haar.

Nacheinander und zu zweit

‘ riicken sie zur Feststadt vor.

Ein Geraun von ‘Immortellen

dringt in die Patronentaschen.
Und sie riickcn vor zu zweit.

Zweifaches Gcspinsmotturno,
Himmel ist fiir sie nur eine

Schauvitrine vollcr Sporen.

Doch die Stadt war ohne Furcht

und verv‘ielfacht’ ihre Tore.

Vierzig Guardias Civiles

dringen durch sie ein und pliindern.
Stehen blieben da die Uhren,
und7 um nicht Verdacht zu wecken,

, hat der Cognac in den Flaschen

rasch maskiert sich als November.

Langgezogne Schreie flogen
aufvon allen Wetterfahnen,
Hufe stampften Brisen nieder,
die von Sibeln sind durchschnitten.
Durch der StraBen halbes Dunkel

fliehen die Zigeunerinnen,
die ganz altcn, mit den Pferden
— miid und schliifrig — und mit ihren

Einmachtépfen voller Mfinzen.

Durch die steilen, engen StraBen

flattern aufdie Unheilscapas;
hintcr ihrem Riicken lassen

fifichtge Wirbel sie von Scheren.

WM

Unterm Tor von Bethlehem

sammeln nun sich die Zigeuner.
San josé, bedebkt mit Wunden,
hfillt ein totes Magdlein ein.

Stérrische Gewehre gellen
grell die gauze Nacht hindurch.

Und mit feinem Sternenspeichel
heilt die Heilgejungfi‘au Kinder.

Aber die Gardisten rficken

vor und sien Scheiterhaufen,
draufdie Imagination,
jung und nackend, bald verbranntv
wird. Rosa, die von den Camborios,
hockt in ihrer Tiir und achzt ——

beide Briiste, abgeschnitten,

hingelegt aufeine Schale.

Andre Miidchen wieder rannten

— und verfolgt von ihren Zépfen —

bin in eine‘Luft, wo Rosen

aufaus schwarzem Pulver bersten.

Als dann aller Hiuser Dacher

Furchen in der Erde waren,

wiegl’ das Morgengrauen in langem
steinernem Profil die Schultern.

Stadt, o Stadt du der Zigeuner!
Die Zivilgardislea reiten

fort durch einen Schweigetunnel,
wiihrend Flammen dich umzfingeln.
Stadt, o Stadt du der Zigeunerl
Wer wohl deiner nicht gediichte,
der dichjemals hat gesehn?
Suchet sie aufmeiner Stim.

Spiel des Mondes und des Sands.



Begegnungen in Mexiko

Menschcnbildcr, enlstanden nach cincr Mc—

xikorcisc im Dczember 85/]:muar 86.
.

Die Mcnschcn, die ich male, sind mir VOI-
dem in irgcndeiner Weise begegnet.

Sic lo-
Sten cinc innere Bchgung 1n mir nus, die
micli zwingt, sic zu mulen. Der groBte Tell
meiner >>Bcgcgnungcn<<

sind Mcnsehen, die

jeder sieht — um sic Zu fiberschen (meht mchr

dran dcnkcn — nicht dran zu denken). Da

Wird mcin Blick vom StraBenrand und der
Gossc angczogcn,

damit ich durch meme Bil-

der das >>chrsch- und VergeBbure<< ins Bc- -

WUBtsein (zurfick-)holcn kunn:
.

>>- Eine verlumpte, abgemagerte Bettlerm

vor cincr von innen heraus gold leuchtendcn
Kirchc, an dcrcm Eingnng klcinc Marienhgu-

iihnliches fiir Besservcrdienende (al-

auft werden. — Platzrc-

l, Vielleicht bettelt die

nelsplatz zu rc-

ren und

lcs gliinzt golden) vcrk

servierung im Himme
.

Frau um sich auch einen Him]

servieren?
— Indiofraucn, die mit klcinen sehncllen Lauf-

Schritten ricsige Siickc voll mit Apnfelsmcn
—

fiber cincn Stirnricmcn auf dcm Rucken tra-

gcnd, barffiBig
- iiber den morgcndliehcn

sauknltcn ASphalt
— zum Vcrkaufcn aul den

Markt atz schlc en.

- Ein biindcs Mggchen am StraBenrzind, das

jeden nur hijrbarcn Sehritten freudig nach-
Winkt, daB ihre Mutter dzinebenstcht und die
Hand {ih- Almoscn nusstrcckt

— um SIC und lh-

'
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re Gesehwister zu ernéihren — davon wciB sie

nichls.

— Ballonverkfiufer, Héingemattenverkiiufer,
Verkfiufer, Verkéiufer . . . die den ganzen

Tag umherrennen und ihre Ware feilbicten,
meist aber nur miBmutige bis emporte Touri—

stcnblicke erhalten. Dabei immer lfichcln

miissen. fiir das européiische, amerikanische

etc. Familienalbum. -

— Bein- und Armamputierte. die noeh nie ci—

ne modems Prothese gesehen haben. Ihrer

Behinderung wegen nicht mehr arbeiten kén-

nen und so, um leben zu diirfen — betteln

mussen.

— Indiofamilien, die am StraBenrand sitzen

und Pepsi~Cola Irinken — triiumend, tausend

Stunden. Davor gestapelte Melonen, Apfelsi-
nen, Ananas, Bananen, Lemonen, Truthéih-

nel-hfihner .-.-. etc.

— Alte Kochtopfe, randvoll mit Pulquc.
— Kréchzende Schlager tonen aus échzenden

Lautspreehern rings um den Zocalo.
— Aufweichender Asphalt, der einen beiBen-V
den Teergeruch ausstromt und an den Sohlen

kleben bleibt —- dazwischen qualmende und

quietschende Tortillabéickereien.
— Ein Besoffener an eine Hauswand gelehnt,
sich fibers Bein pinkelnd.
— Eine Cantina, dunkel und kiihl, Tannenna—

deln auf dem Boden ausgestreut und ein 6-

jéhriger Junge hinter der Theke.

Photo: Manfred Kampschulte

von Georg Janz‘hur

— In einer anderen Cantina, zwei Mexikancr

fiben auf Gitarre und Concertina [fir ihrcn

néchtlichen Auftritt bei einer Hoehzeitsfcicr.

~Wieder am friihen Morgen, der Geruch von

kokelnden Maiskolben und Schweinsképfcn,
die am StraBenrand fiber alten Blecheimern

gegrillt werden.
— Verlauste Rancheros unter Plastikcowboy-
hiiten, schaukeln und schaukeln in bunten

Hingematten. etc.etc.

— ich hére >Schcil3e / ich bin ein Mensch / ich

esse Quesadillas<.

Die Existenz dieser Menschen ist Realitéit

und gilt nichtB>>verschonert<< Oder >>romanti-

siert<< zu werden. Mitlcid sollte hier verfchlt

sein. (Selbstzweifel finden da schon eher ihre

Berechtigung). Die Art der Darstellung darf

in keinster Weise ciner Licherliehkeit vcrfal-

len. Ich beginne dort zu malen, wo das (au-

genscheinliehe) Leben flieht — um so (Zuerst
in mir) eine neue Lebcndigkeit der Menschen

zu finden. Dies hat seine Legitimation in der

Prisenz der Menschen selber. — Nicht die

letzten lebenden Menschen, — sondern die ihr

Letztes lebende Menschen. Form und Farbe

unterstreiehen die Dringlichkeit, ‘den Schrei '

zu horen, um den Kontrast zu dcm. »was wir

sehen wollen<< begreifen zu kénnen.

Georg Janthur, Wuppertal
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Unbekannte Marut/Traven—Stories
neuentdeckt!

Seiwert iiber Ret Marut (1920)
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Portriit Ret Marut, Tusche, um 1919 (1914 7)

Textabbildungen und Faksimiles

Uli Bohnen / Dirk Backes

Franz W. Seiwert - Schriften Karin KramerVerlag

von Rolf Recknage/

Da ist Ret Mamt, der an einem anderen Punkt die grosscn

Zusammenhinge sieht. Die alte Welt zerschléigt und die ncuf

sich gebh‘ren lfisst: Ich'ist der Mittelpunkt der Welt. Durch 1:111

fliesst alles hindurch was ist. 1m Ich mfindet alles was ist. Alles

geht aus, wird ausgeschleudert durch Ich. lch ist verknfipfl, ist

verbunden mit Nichstem und Fernstem. Nahes und Fcrncs ist

nicht, alles ist Ich. Geburt und Tod ist nicht, nur ewigc Wand-

lung. Welten stfirzen ineinander, gebfiren sich, um wicdcr zu

vergchen, sich wieder zu gebfiren. Alles ist einmalig und allcs

ist ewig. Welten und Stem: und Menschen und Pflanzcn, allcs

was ist, tanzt umeinander und ineinander in ewig sich wandcln—

dem Rhythmus. Und schon empfangen wix Kunde von Lin-

dern jensehs der Erde, uns aufrufend zur Verwixklichung von

uns, zur Aussendung von uns. Alles Feste etweicht und zer—

fliesst, alles strémt aus um sich zu {inden und alles 1ch im Zei-

chen und der Form der Fruchtbarkeit. Heute i‘st "ch Mittcltag
der Entwicklungsgeschichtc der Menschheit" *), denn in un5

hat die Menschheit ihren Mitteltag erkannt, denn wir sind die

Mcnschhcit.Gms-Dkii‘eflmeimlohfleehvenfiter Marut.

') Zita: nus: ”ch: Zcmt‘irung unscrcz Weltsystem: duxch dIc Mar-

kurye", Der Ziegelbn mm, 1920)



111 dieser Nummer des Schwarzen Fadens

Wollen wir cine heute unbekannte Geschichte

“lid Aphorismen des anarchistischen Sehrifts-

tellers Ret Marut/B.Traven vorzustellen. Es

handelt sich um eine Geschiehte, die Ret Ma-

rut in 1917 publiziert hat und die weder in den

Frfihwerken (Guhl-Verlag Berlin) mob in

Die Gcschichte vom unbegrabenen Leich-

nam (Bfichergilde Gutenberg) enthalten ist,

ObWohl es doch gerade bei der Biichergilden-

Ausgabe im Sehutzumschlag so vielverspre-

chend und so vorschnell heiBt:

>>Hier werden erstmals die Erzéihlungen B.

Travens in einer vollstiindigen Ausgabe vor-

gCICgI. Sie reicht von den ersten Prosaarbei—

ten, die 1912 entstanden und unter dem Na-

men Ret Marut im Diisseldorfer Generalan—

ZCigcr veréffentlicht wurden, bis zu den gro-

Bcn Erziihlungen aus Mexiko.« —

Aufgrund jahrelanger Forschungen hat

Unscr Freund Rolf Recknagel aus Leipzig die-

SC Gesehichte entdeckt. Es ist nicht die einzi-

gc und in kommendcn Ausgaben des SF wol-

lcn wir weitcre vorstellcn. Sehon die Fn'ihwer-

ke bei Guhl gingcn auf seine Initiative zu-

riick; mit der Ausgabe selbst war er jedoch

Véllig unzufrieden (vgl. nacli‘folgende Einlei-

tung). Auch die Ausgabe der Biichergilde

Wirft einige Fragen aul: Aller Wahrschein-

lichkeit handelt es sich um cine Sammlung,

die Rolfs Forschungsarbeit als Grundlage be-

nutzte, ihn aber mit kciner Silbe erwiihnt.

Noch enttiiuschender (und damit Vielleicht im

Zusammenhang?) ist, daB keinerlei Quellen-

ilngaben, Anmerkungcn oder erliiuternde

VOr- bzw. Nachworte aufgenommen wurden.

Aus mehrencn Griinden ist Rolf Recknagel

iiber die westlichen Gcschiiftemacher einiger—

maBen erbost und so stellen wir die Verdf—

fcntlichungen in diesem Fall nachdrijeklich

untcr Copyright;
— und zwar solange, wie die

Bl‘l’chergildc oder andere Verleger sich nicht

mit dem Forseher selbst in Verbindung setzen

Und ihn in etwaige Vcréffentlichungen des —

>>erwciterten vollstéindigen<<
— Friihwerks

B-Travens einbeziehen. Wir sind uns bewuBt,

dull die bishcrigc Praxis. die Forschungser-

gebnisse zu benutzeu Ohne mit dem Urheber

Kontnkt aufzuncllmen oder ihn Zu zitieren,

auch mit der im SF publizierten Geschichtc

Triimpfe in dcr Hand gesehchen kt‘mnte, zu-

mul wir die Fundstelle genau angeben. Wir

Weiscn nochmals daraufhin, daB wir im Besitz

Weiterer heute unbekannter Friihwerke sind,

S0 daB sich eine Kontaktaufnahmc mit dem

SF siclier mehr lolmt, als den SF >>auszuwer-

[Cn«_

Zu dem Text selbst ist zu sagen, daB wir

ihm (— vom SFin Rolls Vorwort eingearbeite-

tc —) passende »Paradoxa« vorangestcllt ha-

an, die als Aphorismcn ebenfalls von Ret

Marut stammen. Weitere sechs Paradoxa

Wollcn wir zu cinem spiiteren Zeitpunkt im

Zusammenhang mit anderen Geschichten

Vorstellen. Die Paradoxa verdeutlichcn Ma-

YUtS politischen Standpunkt, den er in seine

Gcscliichten umzusctzen versuchte.

Wir haben die hier wicderveréffentliehte

Geschichte sclbstverstiindlieh in ihrem alten

Sprachduktus belassen, auch wenn sic stilisti-

schc Mfingel odermltmodischm Formulie-

ru“gen aufweist. lnhaltlich und politisch

Scheint uns jedoch genug Wichtiges enthal—

tCn, Was eine Wicderveriiffentlichung nicht

PUT nus literaturwissenschaftlichen Griinden

lntcressant macht.

Wolfgang Haug Profit ll, Linolschnitt, Datlerung unbekannt
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Erlz'iutemyde Einleitung von Rolf Recknagel:
Vor fiinfundzwanzig Jahren hatte ich bereits
den wichtigsten Teil der Erzahlungen von Ret

Marut/Richard Maurhut und seine oft illegal

publizierte Kampfschrift Der Ziegelbrenner

(1917—1921) gefunden. Seit 1967 wurden

samtliche Ziegelbrenner—Hefte (Nr.1 bis 40)
veroffentlicht: in Edition Leipzig, DDR,

Limmatverlag Ziirich, De Boekenvriend,

Hilvcrsum, Verlag Klaus Wagenbach und an-

schlieBend Verlag Klaus Guhl Berlin.

Die Durchffihrung lag in den Hénden des

Zfiricher Verlegers Theo Pinkus, dem ich

auch die BT-Mitteilungen No. 1—36 (1951—
1960) und die Friihwerke von B. Traven/Ret

Marut zur Veroffentlichung in diversen Léin-

dern fibergab. Erschienen sind diese Unterla—

gen leider nur im Verlag Klaus Guhl und bei

einem Zfiricher Verlag, der >Theo Pinkus-

Zentrale<. Bei den Erzéihlungen in Deutsch-

land (aus dem Zeitraum 1912—1921) wurden

in dem Buch Friihwerke (Guhl-Verlag 1977)
nur einige Erzfihlungen herausgegebcn, ob-

wohl in der Bibliographic zuséitzliehe Titel ge-
nannt werden. Herr Klaus Guhl aus West-

Berlin teilte mir mit, daB die anderen Exem-

plare in der Druckerei gestohlen wurden.(?)
Die gesa‘mte Sammlung der FrL'ihwerke pu-

. blizierte die Biichergilde Gutenberg 1980,
herausgegeben von Edgar PfiBler, unter dem
Autor B.Traven, ohne Hinweis (bzw. nur auf
der Innenseite des Schutzumschlags, Anm.

SF), daB es belletristisehe Publikationen im

Entwicklungsstadium sind. 1983 veroffent-
lichte Diogenes, Zflrich dasselbe Buch als Ta-

schenbuchausgabe (Nr.21110).
In diesen Ausgaben fehlt auch der zweitc

Teil der Geschichte Theaterdirektor Raf}-

mann, obwohl die Publikation im »Diissel-

dorfer Genral-Anzeiger, Nr.32 vom 1.2.1913

bzw. Nr.33 vom 2.2.1913« erfolgte. Eine gan-

ze Reihe weiterer Erziihlungen Mamt/Tra-

vens sind fiberhaupt nicht vorhanden.

Ich fand diese in deutschen Zeitungen zwi-

schen 1912—1920. Es gibt einige kiinstlerische

Leistungen die uns in der gegenwfirtigcn Si-

tuation stark berijhren konnen; - wie z.B.

Angriffe gegen Gefahren der Atom-Bomben.

neuer Waffen, Atomenergie und Atomrcak-

tionen in Kraftwerken.
In der Frankfurter Zeitung vom 18. Mai

1913 veroffentliehte Ret Marut einen Artikel

Paradoxa; er selbst griff sie im Ziegelbrenner
des ofteren wieder auf und und sie sollen als

Ergiinzung und Kontrast die im Schwarzen

Faden veroffentlichten Geschichten einlei-

ten.

PARADOXA

von Ret Marut alias B. Traven

eingeleitet von Rolf Recknagel

Der Selbe:

Fem dem lauten hellen Tage
Dennoch ihm nah unabdnderlich

Dieweil ich atme

Dieweil mir scheinet die Sonne
'

Und weil ich bin Mensch

Staub war, Staub bin and Staub

wera’e sein

Masse ist Tod (...)

Ich, der mir Selbsr gehért
Ich, der Mir Selbst sei

Unberiihrbar, unauffindbar. ..

Ich, der SELBE.

Ret Marut

Ret Marut war bei der Bayrischen Raterepu-
blik am 7.April 1919 der Leiter der Presseab-

teilung des Zentralrats geworden. Einen Tag
nach dem begonnenen Sozialisierungsplan
fibernahm er noch die Kommission des Revo-

lutionstribunals.

Als sich Ret Marat am 1. Mai 1919 auf dem

Wege zur Sitzung von revolutiondren undfrei-
heitlich denkenden Schrz'ftstellern aus den ver-

schiedensten Stddten Deutschlands befand,
verhafteten ihn WeiBgardisten. Die Flucht

vor einem preuBischen konterrevolutionéiren

Richter gelang. Einige Tage spiiter erschien

das illegale Flugblatt: DER SELBE. Heraus-

gegeben vom Ziegelbrenner fzir die Gemein-

schaft der Selben. I.Mai 1919.

Den einleitenden Sfitzen (5.0.) folgte der
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Ret Marut, Sozialisierungsplan n1: die Presse, Miinchen 1919 (aus Sei-

werts Nachlals; Seiwert benutzte die Riickseite dieses Blattes als Papier-
unterlage fiir seinen Linolschnitt ,,Profit" — 1923 —)

»Sagen will ich, was ich denke. Offenbaren will ich, wie ich das Geschehen urn mich her fiihle

und empflnde. (. . .) Hort, so Ihr Ohren habt Zu horenl'Denkt, so Ihr Hirne habt zu dcnken! (...)
Ich bin unbesiegbar! Seid es wie ich, so Ihr mogt! Und Ihr werdet es sein, wenn der Einzelne

gréBer und stiirker wird als der miichtigste Regent. Ein Konig bin ich, aber ich will ein Konig
sein unter Konigen, nicht unter Sklaven, die folgen und dienen wollen.«

Dieses Flugblatt fand ich 1976 im mexikani-

schcn NachlaB von B. Traven zusammcn mit

einzelnen Ausgaben des Ziegelbrenner, Bil-

dern und Holzsehnitten der Kalltal-Gemcin-

schaft in Koln.

Der Ziegelbrenner-Verlag (»— bisher in

Mz‘inchem) publizierte am 6.1.1920 das ille-

gale Zicgelbrenner-Heft 20—22: Die Zerstc‘i-

rlmg unseres Walt-Systems durclz (lie Mar/cur-

vc; im Aprilhcft 1920 crléiutcrte der SELBE

scin Vcrlassen der Heimat: Khundar. Das cr-

ste Buclr — Begegnungen. In den SchluBgedan-
ken ist zu lcsen:

»Erlosung wird komnicn durch iragcn 11nd suchen und wandem! Auf denn, laBt uns gehen in

die irre, allwo allem die wahrhcit ist. die weisheit, die crlb‘sung und das leben.

Und da er also gcsprochen ging er von danncn in cin fernes land noch am selbigen abend.«



Ganz so schnell ging Marut doch nicht; es

folgte noch der lctzte Ziegelbrenner vom

21.12.1921, der wahrscheinlich von der Kall-

tal-Gemeinschaft in Kéln herausgegeben
Wurde: Gcgensatz. Sieben Antlitze der Zeit.

Die Tcxte aus dem Flugblatt DER SELBE

sind bcim Gcgcrzsmz eingefiigt
— der Mit-

kiimpfer Franz Wilhelm Seiwert aus Kéln

hattc dazu siebcn Holzschnitte produziert.
Themen dcr Antlitze der Zeit wie der Holz-

schnitte waren:

Dicfrcic Pest gegen die Presse und die Schule

Die Aufrz‘ihrer von Galliliia gegen das vcr-

[alschte Christcntum

Die deutsche Mérderzentrale

Die Arbeitsgemeinschaft
Profitwirtschaft
Der preussz’sche Militarismus

Staatsfeindliche Elemente werden auf der

Flucht erschossen!

Ruhe und Orden — Arbez'ten! Und nicht ver—

zweifeln!
Unter mexikanischem EinfluB (vgl. »Son—

nen-Schépfung. Indianische Legende<<) er-

weiterte Marut/Traven seinen Erzéihlstil, je-
doch nicht ohne seine anarchistische Grund-

einstellung und seine Motive (LB. >>Sonne<<)
beizubehalten. Zwei Tage vor seinem Tod

schrieb er beispielsweise:

>>Mi1 all ihren Mfihen, Unzuléinglichkeiten, Enttéiuschungen, Schmerzcn, Problemen, unerfreu-

lichen Ereignissen, gclegentlichcn Hagelstiirmen ist die Welt zu schén, als daB man sie aufge-

bcn kénntc, selbst wenn man krank und lebensmiide oder einemhoffnungslosen Ende nahe ist.

Halte aus! Kample wciter! Gib nieht auf! Spucke dem Tod ins Gesicht und wende dich ab. Die

Sonne ist noeh am Himmel, nmgeben von Sternen.«

Doch wic begann Marut/Traven seinen

Kampf?
Das erste Paradoxon hat den Titel >>Ge~

Scliiiflsklugheit<< und laBt sich in den ersten

Geschiiftsklugheit
*

>>Dic den gréBten Vortei

Friedem. Sic wissen schon warum.

beiden Teilen auf die im SF jetzt neu publi
zierte Geschiehte Triimpfe in der Hand gut

beziehen:

l von einem Krieg haben, schreien am lautesten: >Wir lieben den

*

Héchste Erdcnweisheit — wenn eine GeschoBfabrik den Kriegsverwundeten und Hinterblie-

benen Geldcr spendct. Die bekommt sie mit Zins und Zinseszins wieder herein. Und — worauf

cs ihr vor allcm ankommt - noch etwas hinzu.

*

Gcbt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das heifit: Fabriziert und ver-

kauft fiir gutcs Geld den Heidcn haltbare Gétzenbilder und schenkt der Kirche von Eurem

Verdienst cine seidene Altar

biihrend dafiir.«

1m Zicgclbrcnncr vom 9.Navember I918

nahm Marut die ersten Séitze wieder auf und

erliiuterte ilircn Entstehungshintcrgrund:
>>Den AnlaB zu dicsem Satzc gab folgendc

Bcgcbcnhcit: Wiihrcnd des Balkan-Kriegcs

1912/13 hatten deutschc Munitionsfabrikan-

ICU — Obgleich Deutschland neutral war —

eo-
ViCl Kriegs-Matcrial nach dem Balkan gelle-

fCrt, daB ein deutschcr Munitions—Fabrikant

>>Bci jcder ncuen Erfin

dccke. VcrlaBt Euch drauf, man nimmt sie und bedankt sich ge-

seinen Gewinn nicht mehr allein verzehren

konnte...« Seine anschlieBende >>Wohltatig—

keit«, die in allen deutschen Zeitungen be-

richtet wurde, brachte kein Opfer, denn es

folgten weitere Auftréige der serbischen Re-

gierung.
Um die Erzéihlung Triimpfe in der Hand

weiter einzuleiten, nenne ich noch das Para-

doxon >>Erfindung«:

dung sprcchcn wir von einer grandiosen Kulturerrungenschaft und wir

sind furchtbar stolz. Aber wir sehauen sic uns in erster Linie daraufhin an, bis zu welchem Gra—

dc sic gecignet scin mechte, unserc lichen Mitmcnschcn finanziell oder kijrperlich abzumurk-

Sen. Und nun liaben wir gl

Marut bcsehiiftigte sich mit den »neuen Erlin-

dungcn<<, die »Menschen abmurksem auch in

andcren Veréffentliehungcn: Es begann mil
,

dCr cbenfalls wicdcrzucntdeckenden Erziih-

lung Der Mann (In der Friise, die 1m nachstcn

SF (November 1986) publiziert Wird.-
In Triimpfe in der Hand Wird eme neue

”W0, wann und wic diescr neue Krieg anfiingt, da
.

.

das weiB nicmand von uns. (. . .) lm Namen der Menschheitk Es ist ge-

n! Fluch dem neuen Weltkrieg! Fluch denen, die zu einemneue Krieg aber endet,

nug Menschenblut vergossen worde

neuen Kricgc aulrufen“«

In diescm Zusammenhang cin ICtZICS

Menschenmord

”Wenn man den Mérder und de

dCr Mérdcr dcr tiichtigstc. Sicgrei
UntcrliiBt man cs éingstlich, die cm

Parade xon

ficklicherweise den MaBstab, nach dem wir ihren Wert bestimmen.«

Kriegs-Bombe im Jahre 1917 fiir den >>Neui3n

Weltkrieg<< fertiggestellt. Veréffemlicht wur-

dc diese Geschiehte erstmals in Die Wochen—

schau, Nr.3 vom 20. Jdnuar 1917 in Essen,

Dz'isseldorf u.a. Zu dieser méglichen >>neuen

Qualit5t<< erkléirte Marut am 10.3.1919 im

Ziegelbrenner:

s.sehen wir alle, wo, wann und wie dieser

n Gemordcten nach ihrem Niitzlichkeitswerte absch'atzt, so ist

chc Vélker bestéitigen die Wahrheit dieses Satzes. Trotzdem

zig richtige Konsequcnz aus dicser Tatsache zu ziehen.«

Franz Wilhelm Seiwert

Fabrik , 1 924
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Trliimpfe in der Hand

Vor dem Kriege war ich einmal bci ihm gewe-
sen. Er wohnte weit drauBcn in der Heide.

Ein einfaehes Bauernhaus. Dahinter cine

groBe Scheune. Womit er sieh beschiiftigte,
konntc ich nicht herausbekommcn. Wo man

hinsah in scincn Réiumen [and man Biicher,
thtcl mit mathematischen Formeln und Be—

rechnungcn, Zeichnungcn und Aufrissc.

Bei ihm haustc cine Wirtschaftcrin, die

nach ihrem Aussehen ein Alter von zweihun-

dert ‘Jahren haben muBte. Aber arbcitcn

konnte sie wie ein Pferd, und zu kochen ver-

stand sic, daB man die bestcn Hotelkfichen

dariiber vergaB, Und wehe, wenn der Doktor

nicht 213 und nicht pfinktlich aB! Hierin war

sic uncrbittlich.

Dann hattc cr noch drei vcrwittcrte alte

Manner um sich, die ihm ganz und gar erge-
ben Waren. Friiher waren sic Torfgriiber ge-

wescn, und als ihr Gcsehiift schlecht ging,
hatte er sic fiir seine eigencn Arbeiten ange-

worben.

Der Doktor war ziemlich wohlhabcnd,
aber er verdiente nebenbci noeh zuweilen cin

kleines Vermegen. Er erfand und konstru-

ierte das Modell ciner Flugmaschine, das cr

sehr gut an cine Fabrik verkauftc, und in dcr

Zeit, als ich da war, stand er mit dem Kriegs-
ministerium in Vcrbindung wcgen dcs Ver-

kaufs cincs neuen, eigenartigcn Sprengmit-
tels. Wie ich spiter horte, kam cler Verkauf

zustande, und er erhielt fiir clas Rczept cine

sehr ansehnliehe Summe. Daraufhin bekam

cr gliinzcnde Anerbicten von entspreehenden
Firmcn, die ihm Anstellung boten. Aber er

sagte rundweg ab. Einc Zeitlang hatte eine

Firma bei ihm spionieren' lassen, um gcwisse
>Erfahrungen< zu sammeln. Herausgekriegt
hat die Firma nichts, aber ihrem Beauftragtcn
muBtc der reehte Arm, der vollig verkohlt

war, abgenommen wcrdcn. Seitdem hattc er

Ruhe.

Ich war wéihrend eines groBcn Marsehes

dureh die Heide entsetzlich in den Regen ge-
kommen. Bei dicscr Gelegenheit kam ich in

sein Haus, um mich unterzustellen. Er sah

mich miBtrauiseh Von oben bis unten an,

dann durfte ich in das Wohnzimmer kommcn

und Tee mit ihm trinken. Und als er sich,

durch geschicktes Hin- und Hertastcn fiber-

zeugt hatte, daB ich von Chemie und Technik

keine blasse Ahnung besaB, wurde er liebens-

wfirdig. So kam cs schlieBlich, daB cr mich

cinlud, eine Woche dort zu bleiben. Er tat

wéhrend der Zeit nichts, wir gingen zweimal

auf die Karnickeljagd und wateten im fibrigen
im Sande herum.

Als ich dann fortging, sagte der Doktor:

>Kommen Sic doch gelcgentlich mal wiedcr,
vielleieht in zwei Jahren.< Er meinte das

durchaus herzlich. Ein héiufigerer Besuch wii-

re ihm sicher auf die Nerven gefallen.

von Fiez‘ Marut/B. Traven

Vor einigcn Woehen — die ersten Him-
melssehlfissclchen guekten gcrade ver-

schmitzt durch die noch verstcckte Erde — dzi
bekam ich wieder Sehnsucht nach der Heide.
Als ich dort schon einige Tage herumstroleh-
te, fie] mir dcr Doktor ein. Ich sehrieb ihm,’
und er antwortcte: >Drei "Page, wenn Sic wol-
len, hcrzlieh gem, liinger geht nicht. Aber s0-

fort kommen.< Und ich kam.
Naehdcm ich eine Stu nde gewartct hattc,

kam der Doktor. Seine Hé‘mde tricftcn von

Maschinenél, Fett, RuB und Putzlappenfa-
sern. >Es ist gut, daB Sic da sind. Morgen hiit-
ten Sie mich nicht angctroffen. Aber Sie ken»
nen mitkommcn, ich probicrc cin neues Mo-
dell aus.<

Ich sagte wedcrja noch nein. Dcnn ein er-

ster Aufstieg mit einem noeli nicht ausge-
probten Apparat und noch dazu mit cinem
neucn Model], ist doch zumindest cine Sziehe,
die man sich iiberlegenmuB.

>Gchcn Sic solange ins Wohnzimmer und

warten Sic auf mich. Ich nehmc nur raseh ein
heiBes Bad.< Damit war cr verschwundcn.

'Genau in einer halben Stunde kam der
Doktor friseh gcwasehen und gliinzend aufge-
legt. Beim Kaffcc sagte er: >Ich dcnke, es ist
am besten, wir fahren in cine Dnjepr-Step-
pe.<

>Wann dcnn?<

)Nun, morgen frfili.< Und ich hoffc, daB sie
mich bcgleiten, denn so tiiehtige Burschen sic
auch Sunst sind, aber von mcincn Torfbauern
mochtc ich doch kcinen mitnehmen, es ist
doch immerhin moglich, daB ich untcrwegs
auch noch ctwas Intelligenz in Reserve haben
muB.<

>Aber haben Sic denn ganz und gar verges-
’

sen, daB wie im Kriegc leben, und dziB wir
schwcrlich heil fiber die Frontlinien kom-
men?<

)Eben darum, weil Krieg ist, liiBt cs sich
am besten machen. Da féillt cs nicht so auf.
Im Friedcn kann man doch nicht gut Sprcng-
korpcr ausprobieren. Die Platzmicte ist zu

teuer, und die Polizeivorsehriften sind zu um-

stéindlieh. Wende ich mich an cine Firma oder
an das Kriegsministcrium, so habe ich cine
Masse Schreiberei und Lauferei, und zum

SehluB guckt man mir das beste weg.<
>Wie langc wollen Sic denn aber dann un-

terwegs bleiben? Das istja cine Fahrt von wc-
'

nigstcns 1500 Kilometem

)Mehr. Es werden sogar etwa 1650 Kilo-
metcr sein. Aber wir sind morgen nacht
sehon wieder zurfiek. Morgen friih drci Uhr
fahren wir ab, gegen fiinfeinhalb Uhr fiber-

fliegen wir bereits die chcmalige Grenze, um

die Mittagszeit sind wir an Ort und Stelle.
Naeh dem Abwurflanden wir zwccks genauer
Naehprfifung, Vertrcten uns die Beine etwas

und rcisen wieder heim. Gegcn elf Uhr
abends sind wir zu Hause, ich habe der Alten

fiir diese Zeit das Abendcssen bestellt.<

)Wenn wir abcr abgeschossen oder von ei-

nem Fliegcr ciner der kriegerischen Pgirteien

vcrfolgt werden?<
'

>Mehr. Es werden sogar etwa 1650 Kilo-

metcr sein. Aber wir sind morgen nacht

schon wicder zun‘ick. Morgen friih drei Uhr

fahren wir ab, gegen ffinfeinhalb Uhr fiber

flicgen wir bereits die ehemalige Grenzc, um

die Mittagszeit sind wir an Ort und Stelle.

Nach dem Abwurf landen wir zweeks gcnauer

Nachpriifung, vertreten uns die Beine ctwas

und rcisen wieder heim. Gegen elf Uhr

abcnds sind wir zu Hause, ich habe dcr Altcn

fiir diese Zeit das Abendessen bestellt.<

>chn wir aber abgeschossen oder von ei—

nem Flieger ciner der kriegerischen Pzirteien

verfolgt werden?<

>Ein Gcwehr nchmen wir mit fiir allc Fiille

gcgcn etwa auftretende Riuber oder verriick-

te Bauern. Aber nur bei ciner Landung kc'in-

nen wir bemerkt werden, denn wir fliegen in

ciner solchen Hohe, daB uns kein noch so

seharfer Blick erreicht. Na — und sclilimm-

stenfalls bleibt ja immer die Flucht, und in

dicscr Hinsicht kann ich mich auf meinen Ap-
parat unbcdingt verlassen. Seine Sehncllig-
kcit ubcrtrifft die der besten Apparate, die es

gegenwiirtig gibt, um das Doppeltc.<
>Und der Sprengkorper7<
Es sah mich cinen Augenblick prfifend an.

ob er mir sein Geheimnis auch anvertmuen

kenne.

Dann stand er auf, ging hinaus, kam nucli

ciner Weilc wieder und trug in der Hand ci-

nen zylinderformigen Metallkerper. Unten

lief der Zylinder in cine Pyramide aus. mil

dcr Spitze nach unten. Er legte das Ding vor

mir auf den Tisch. Dic Spitze hatte einen ct-

wa zwanzig Zentimeter langen Dem. Damit

der Korper immer mit dcr Spitze naeh unten

fallen konntc, war in dem Hohlraum cin dik—

kes Stiick Eisen befestigt, das die Héill‘te dcs

Zylindcrs einnahm und wodurch beim Her-

abfallen des Kérpers eine éiuBerst heftige GC-

walt ausgcfibt werden muBte, weil Umfzmg
und Gewicht in einem so beabsichtigt groBcn
Gegensatz stander]. Im fibrigen war die Hillsc

leer.

>Was soll das sein?< fragte ich ihn.

>Eine Bombe oder eine Granate oder einc

Patrone oder was Sic sonst wollen. Warum

muB man denn jedem Dinge gleich eincn Na—

mengcben? Aber den Zweck will ich Ilmcn

doch klarmachen.<

Ich besitzc nicht die chemischen Kcnntnis-

se, um mehr als den bloBen augenffllligen
Sinn seiner Erklfirungen wiedergeben zu kon-

ncn. Der ganze Hergang war verhz‘iltnismfiBig
cinfach: Der Dorn bohrtc sich beim Herab—

fallen in die Erde, etwaigcs Gestein oder cine

Fclsenmassc, auf die der Korpcr fallen konn-

te, wurde, wenn aueh nicht bis zur Dornliin—

gc, so doch immerhin so weit durchschlagcn,
daB die weitere Wirkung vor sich gehen
konntc. Durch den Aufprall lostc sich ein

Venti], cs trat atmosphérische Luft liinzu.

und cs bildete sich cine chemische Fliissig—
keit, dic teils durch den Dorn, teils an dem

Dorn cntlang in die Offnung, die der Dorn

geschlagen hatte, einsickerte und dort Erdc,

Eiscn oder Gestein und Beton in betriichtli-

cher Ticfc in Form ciner Rohre durchschmolz

oder durchfraB. Der Doktor zeigte mir den

Vorgang an einem groBen Stein, der ethi ei-

nen und cinen halben Meter dick war. In ei—

ner Viertclstunde war der Stein Wie mit ci-
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nem Stab durchstoBen, so da

durchsehen konnte.

man hin-

>Sie sehen<, sagte der Doktor zu mir, leise

lichelnd, >es geht sehr einfach zu und ohne ir-

gendeine Hexerei. Ich habe lediglich der Na-

tur wieder einmal etwas abgelauseht und bin

hinter einen ihrer Tricks gekommen. Aber

wozu die Natur tausend Jahre braueht, dazu

brauehe ich zehn Minuten, man hat niehts

weiter notig, als die Zeit in konzentrierteste

Kraft umzusetzen. Die Natur hat Zeit, ich

nicht, infolgedessen muB ich es mit der Kraft

maehen. Was nun die weitere Folge ist, kon-

nen Sie sich denken. Sobald die Rehre tief

genug ist,,hat sich beim letztcn Tropfen der

chemischen Substanz, die in die Réhre nach-

sickerte, ein neues Ventil voin sclbst geoffnet,
und in die Rfihre fallt der Sprengstoff. Und

dann — das weitere morgen. Punkt drei‘Uhr
fahren wir los.<

Nachts um halb drei Uhr klopfte der Dok-

tor an meine Tfir. Er war schon gestiefelt und

gespornt und hatte eine dicken Pelz an. .

>Reiben Sie sich das Gesicht nur kraftig ab

und dann tfichtig einfettem, sagtc er.

Dann frfihstfickten wir, er sehr ruhig, ich

'dagegen noch halb im Schlafe und dabei doch

aufgeregt. Ich bekam dann einen gleichfalls
sehr‘dicken Pelz von ihm, Sehutzbrille, Hau-

be und lange Filzstiefeln, und ging endlich ge—

duldig hinter ihm her.

DrauBen, hundert Meter hinter der Scheu-

ne, stand der Apparat. Er stand auf sehr ho-

hen schlanken FfiBen, 'viel ho‘her, als es sonst

fiblich war. Die Torfgriiber lielen mit Later-

nen hin und her. Ich sah, daB die Tragflachen
beinahe doppelt so lang waren. als ich sie von

den Apparaten her kannte, mit denen ich

schon gefahren war. Aber sie waren daffir

auffallend schmal, wie die Flfigel einer Libel-

le. Vorn befanden sich zwei machtige Propel—
ler, die hintereinander angebraeht waren,

aber doch in einer Stellung, daB jeder seinen

eigenen WiderStand nehmen konnte. Ziem-

lieh genau fiber dem vorderen Sitz befand

sich ein Turbinengehfiuse.
Ich saB vor ihm, aber etwas tiefer als er. so

daB er freien Ausblick hatte und bequem mit

mir sprechen konnte. Er zog die Uhr. Dann

sagte er zu den Leuten: >Abends halb elf, es

kann zchn Minuten spater werden. Alles fer-

tig?< —- >LOSI<

Ich horte nur das Knacken des Hebelein—

stellcns und gleichzeitig das angenehme leise

Summen der Turbine fibe'r mir. Es dauerte ei-

ne Weile, bis ich von der Turbine, die sich in

rasender Gesehwindigkeit eingedreht hatte,
nur noch ein weiches Rauschen horte. Wie-

der knackte ein Hebel, das Rauschen ver-

schwand vollig und der Apparat hfipfte zwei-

mal auf der Stelle, gleichzeitigversanken die

Laternen der Leute unter mir. Ich fiber-

schluekte mich fortgesetzt beim Atmen und

der Doktor sagte nach einem Augenblick
schon: >Tausendl< Kaum eine Minute konnte

vorfiber sein, da sagte er: >Zweitausendl< Als

er >Viertausendl< gesagt hatte, setzte er die

Propeller ein. _

Als es zu tagen begann, sagte er: >Wir sind

jetzt fiber der Landes‘grenze.< Er schaltetc die

Triebpropeller aus und lieB den Apparat hiin-

gen. Er gab mir eine Glasrfihre und sagte mir,

ich solle daraus alle halben Stunden eine Pa-

stille im Mund zergehen lassen, um keine

Herzensbeschwerden und Blutumlaufstorun-

gen zu bekommen, weil wir hoher gehen

mfiBten, um nicht besehossen zu werden. Da-

bei hatte er die Steigturbine schon wieder ein-

geschaltet, ich bekam furchtbares Herzklop-
fen, meine Schliifen drohnten, und einmal

fiber das andere Mal fiberschlug ich mich

beim Atmen, als ware nicht genfigend Luft

ffir meine Lungen vorhanden. Unter der Ein-

wirkung der Pastillen aber gewohnte ich mich
rasch an die neue Lebensbedingung.

>Siebentausend!< sagte er nach einer Weile

ruhig mit leisem Lasheln. )Auch mit dcm be-

sten Fernrohr sind wir nicht zu entdeeken.
Ich weiB nicht, ob Sie schon bemerkt haben,

. daB die Farbe unserer Maschine absolut neu-

tral ist und in dieser Hohe géinzlieh von der
Luft verschluekt wird. In dreihundcrt Meter
Hohe schon hort uns kcin Mensch mehr,
selbst wenn er ein noch so gutes 0hr hatte.
Die beinah Vollige Auflfisung des Geknatters
vom Motor und des Surrens der Propeller war

eine der sehwcirigsten Aufgaben. Sic ist ge-

glfickt, und ich hoffe, daB ich in zwei Mona-
ten fiberhaupt ganz gerauschlos arbeitc.<

Die rasendc Fahrt blieb ohne jeden ffihl—

baren Eindruck auf die Nerven. Naehdem es

hell geworden war, sah ich nach unten. Aber
ich sah nur eine weite Fléiche, in der alle Far-
ben und Konturen durcheinander verwischt

waren, so daB auch nicht das geringste zu un-

terscheiden war und die ganze weite Ebene

wie unter einem grauen Schleier verdeckt
sehien. Wir gingen nun noch um zweitausend
Meter hfiher, und ich war genetigt, die Pastil-

len schon auf Viertelstunden zu verteilen.
>Gleich stehen wir fiber der Front,< sagte

der Doktor, >spannen Sie das Fernrohr ein.<

Ich sah hindurch, und ich hatte das eigen-
'artige Geffihl, als séihe ich auf einem fernen

Plancten ein Schlachtgetfimmel. Kein Schall

tfjnte herauf, ich sah nur ab und zu die klei-

nen wolekchen der platzenden Artilleriege-
schosse und selbst groficre Truppenmassen
waren bestenfalls zu ahnen, abcr nicht festzu-

stellen. Das ganze Bild dauerte jedoeh nur

Augenblicke, dann war es schon unter uns

wcggegangen. .

Der Doktor reichte mir die ffir mich be-

stimmte Thermosflasche herfiber um etwas

zu essen. Dann stellte er den Motor ab und
lieB uns fallen. Er zog an Driihten und in den

Traglliichen ollneten sich Klappen, wodurch
die Tragfiihigkeit aulgchoben wurde und die

Sehwerkraft einsetzte. In Rficksicht daraul,
daB sich der Kfirper auf den rasehen Weehsel
der Luftdichtigkeit einstellen muBtc, sehloB
er alle lfinfhundert Meter Fall die Klappen,
so daB wir einen Augenblick hiingen Oder

langsam gleiten konnten.

. Als wir unten waren und gelandet hattcn,
sah ich, daB wir uns in einer Weiten, (5an

Steppe befanden. >Ich muBte hinunterge-
hen,< sagte dcr Doktor, >um'ganz sicher zu

sein, daB niemand zu Schaden kommt.<
Wir stiegen aus. Er nahm das Glas, besah

sich die Umgegend genau, und als er die

Uberzeugung gewonnen hatte, daB kcin-
mcnschliches Wesen weit und breit sichtbar
war, stiegen wir wieder auf. In zweihundert
Meter hielten wir noch einmal, er fiberzeugte
sich abermals von der Leblosigkeit der Ge-

gend und dann sticgen wir, mit kurzcn Ruhe-
pausen bei je tausend Meter, rasch wieder auf
etwa achttausend Meter hoch.

>Nehmen Sie Ihr Glas zur Hand, damit wir
~

unsere Wahrnehmungen vergleichen kennel].

Achtung! Ich lbse den SchuB! Losh
Ich sah nichts weiter, als daB wenigc Se-

kunden darauf der graue Schleier fiber dcr
Ebene bebte und wie ein Kraterausbrueh
durcheinanderquirlte und brodelte.

Kurze Zeit hinterher waren wir unten. Die

Gegend hatte sich vollig veréindert. An der

Stelle, wo wir gelandet waren, befand sich

jetzt ein Talkessel von einem Umfang, dessen

Abmessungen man mit bloBen Augen nicht

erkennen konnte. Wir lagen mit unserem Ap-
parat nicht im KeSsel, und die Randcr er-

schienen uns wie umschlieBende Gebirgc von

aehtbarer Hohe. .

>Nun seien Sie so liebenswfirdig and gehen
Sie den Durchmesser ab. Es wird Ihnen ganz

gut tun, etwas die Beine streeken zu konnen.

Ich messe inzwischen die Tiefe und sehe mir

die Wirkung auf den Gesteinsuntergrund an.<

Der Radius betrug 900 Schritte, die Tiele

des Kessels 60 Meter.

>Bei felsiger Gegend,< sagte der Doktor,
>wird der Kcssel ein wenig kleiner sein, daffir

aber furchtbarer aussehen, das gleiehe wird

der Fall sein bei dicken Eisenbetonierungen.
Aber, was meineri Sie wohl, was ffir ein Bild

der vollsténdigen Zerstorung wir vor uns ha-

ben wfirden, wenn eine meiner Patronen in

eine dicht bebziute und dicht bevolkerte Stadt

geworfen wird? Das Strafienpflaster, ganz

gleich welcher Art es ist, bietet keinen Wider-

stand, vervollstandigt aber dutch seine her—

ausgebrochenen Steine und Betonplattcn und

im Verein mit den zwei- bis dreihunclert Mc—

ter hoch und tausend Meter welt gesehleuder-
ten Wfinden und Dachern der Hauser die

Zerstorung derartig, daB sich irn Umkreise

von drei bis vier Kilometer kein lebendes We—

sen mehr vorfindet. Und was den Erfolg un-

bedingt sicherstellt, ist, daB Keller, Unter-

stiinde und Eingrabungen keinen Schulz bie-

ten, die sich darin Aulhaltenden aber so tief

versehfittet werden, daB der gesuchte Schutz

zum Verderben wird.<

Er erziihlte das alles, wahrend er ziuf ei-

nem Steine saB und Brot und Eier aB.

>Mit zehn Stfick meiner Patronen, jede um

das Doppeltc vergroBert - zwanzig kann ich

in mcinem Apparat auf eine Fahrt mitneh—

men —, beseitige ich London vom Erdboden,

und bei der Gfite, Unsichtbarkeit und unbe-

dingten Verl'aBliehkeit meines Apparzites.
brauche ich nichts weiter, als nur den Willen

hierzu.<

Ich konnte vor Erregung nicht sprechen.
Er 5th es mir an, daB ich etwas sagen wollte:

>Warum ich es nicht heute schon ausftihrc

und mir bcim Kriegsministerium den Auftrag
hole? Das hat viele Grfinde. Der Krieg wiirc

mit einem Schlage zu Ende. gewiB. Wir wiir—

den Tausende von tfichtigen deutschen Miin-

nern sparen, ja, aber wir mfiBten daffir scchs.

vielleieht acht Millionen anderer Menschen

opl'ern. Aber nun sagen Sie, ist es nicht ein

unsagbar allmfichtiges Geffihl der Unfiber-

windlichkeit und der Kraft, wenn man wciB.

daB wir, wenn es irgendwie notig sein sollte.

mit einem Wort die unabanderliche Entschei—

dung herbeiffihren konnen?<

Ich wuBte niehts zu sagen und sah mir nur

immer dieses schmaehtige Persfinchen 2m.

das die Fiihigkeit hatte, der Welt seinen Wil-

Ien aufzuzwingen und dennoch keinen Gc-

brauch davonmachte. So viel Gold vermoch-

te nicht herbeizuschaffen sein, um den Wert

seiner Arbeit zu begleiehen.
Ich kam aber nicht lange zum Nachdenkcn

und zum Triiumen. Ein Schlag auf die Schul—

ter rief mich in die Zeit zurfick: >Wir mfissen

abfahren.< sagte der Doktor, >sonst kriegc ich

einen heillosen Spektakel mit der ulten

Schrumpelhexe wegen des Abendcssens.<

Genau zchn Uhr ffinfunddreiBig waren wir

wieder daheim. Die Torfgriiber hoben uns

heraus. Wir stampften uns die FuBe geradc.
Dann gingcn wir hinein zum Essen, naehden

wir uns rasch ein wenig gewaschcn hatten.



Um wicvicl politisch und kulturcll firmer dic Bun-

: dcsrcpublik im Vcrglcich zur Wcimarcr Zcit gcwor-
’dcn ist, crféjhrt dcr/dic hcutigc Lcscr/in aus dcr

Band ffir Band lcscnswcrtcn Rcihc »Verboten und

verbrannt/Exil«, dic Von Dr. Ulrich Walbcrcr im Fi-

scher Taschcnbuch Vcrlag cdicrt wird.

Mit cincr durchschniltlichcn Slartauflagc von
'

8000 Excmplarcn kommcn anspruchsvollc Roma—

_ nc, autobiographisch gcférbtc Erzéihlungcn, Au-.

gcnzeugcnbcrichtc odcr gcsammcltc publizislischc
'

Aufséitzc auf den Iitcrarischcn Markt. Dic Namcn

dcr Autorcn von Theodor Balk bis Paul Zech sind

politisch Intercssicrtcn zumcist kcinc Unbckanntcn

(solltcn cs zumindcst nicht mchr scin) und doch gc-

angcn cinigc von ihncn, scit langcr Zcil odor gar
crstmals an aim brcitcrcs Lcscpublikumr DaB nur

wcnigc Titcl bislang cinc zwcitc Auflagc crrcichtcn

(darumcr Konrad Merz »Ein Mensch fiillt ans

Deutschland<<, sowic die hicr ctwas ausffihrlichcr
\

vorgestclltcn Biichcr von Egon Erwin Kisch und

Alice Rdhle-Gerstel) zcigt allcrdings wic groB dic

Lcidcnschaft dcr Dcutschcn ist, sich mi! ihrcr cigc-
ncn, vicllcichl bcdrfickcndcn Vcrgangcnhcit zu bc-

‘

schfifligcn. Der Eindruck, daB dic bundcsrcpublika-
nischc Gcscllschaft sich durch nichts so schr aus-

zcichnct, wic durch ihrc grandiose Vcrdriingungs-
'

Icistung, bestfitigt sich auch hicr.
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Wichtigc Vorarbeiten ffir d'en unterstiitzenswer—

ten Versuch des Fischer Taschcnbuch Vcrlags lci-
a

stolen klcincre Verlage; so konntc dic Rcihc mit Li-

zenzausgaben dcs Hamburger Konkret-Vcrlags so-

wie des Rudolstadter Grcifcnverlags begonnen wer- 1
‘

'

den. Inzwischen wurdcn anderc Taschenbuehrcchtc

hinzugckauft und biswcilcn wird cin Manuskript
*

auch erstmals ausgegraben und verlcgt, wic im Fall 1‘

von Alice Riihle‘GersteIs »Der Umbruch oder Han- .

na und die Freiheit<<. .

‘

His 1986 crschienen 26 Titel. Es sind keineswegs
.

wchlcidige Bucher vom Exil Vschwer gcschlagencr.Intellektucller; sie spiegcln vielmehr linke Ge-

schichte und kulturelle Vielfalt von 1918 bis 1945

. tobiographische

wie sic uns heute tcilweise fremd geworden ist. Einc ',
Leseerfahrung, die verdeutliehen kann, wie sehr

auch unser (kritischcs) BewuBtsein von »Normali—
téil<< von den Auswirkungen dcr von den Nazis ge—

schaffenen Verhaltnissc gcpragt wird.

Die Novemberrevolution

Ffir dcn Beginn,1918, slehl dcr dokumentarisch-au.

Roman dcs anarchistischcn

Schriftstellcrs Theodor Plievier (1892—1955), »Der

Kaiser ging, die Genera'ile bliebenm Nach »Des Kai-

sers Kulis<< (Kiepenheuer Verlag, damals Malik—

Verlag), in dem Plievier den Matroscnaufstand 1917

aufgearbeitet und den Matrosen Alwin Kobis als an-

archistischen Anfiihrcr der Revolte portratiert hat-

te, versuchte er in »Der Kaiser ging, die Generale

blieben« cine Fortsctzung zu schaffcn und den Zu-

sammenbruch dcs Kaiscrrcichs zu beschrciben. Bc-

wuBt begrenzte Plicvier diesen Roman zeitlich zum

9. November 1918; die rcvolutionéiren Ereignisse
bis 1920 sollte ein drittcr Roman behandcln, an dcm

Plievier 1933 schrieb und dcssen Manuskript auf dcr

notwendig gewordenen Flucht (Das Mitteilungs-
blatt Der Arbeitslose, FAUD Dresden, berichtet,

daB Plievicr in dcrselben Nacht wie Erich Miihsam

verhaftet werden solltc und dcm nur durch Zufall

cntkam) verlorcn ging. Dcutlicher 315 in seiner

spateren Serie >>Stalingrad — Moskau — Berlin<< ver-

suchte Plievicr in denhistorischen Geschchnissen,
die anarchistisehcn Elemente aufzuspiiren‘ Den-

noch druekte die Rate Fahne der KPD scinen gc-

samten Text als Fortsetzungsroman abynatiirlich
nicht ohne die Loser vorzuwarnen, daB der Roman

nicht vollig gelungcn sci, wcil Plievier »die Rollo

Karl Liebknechts nicht richtig hcrvorgehobem ha-

be. Darum freilich konme cs dem ehemaligen Ma.

spontaneistischen Elements aufzuzcigen und be-

schrieb den Verrat der Sozialdemokratie an der re-

volutionaren Sachc, — insbcsondere die Rollcn Nos-

, kes und Eberts wie sic in keinem Geschichtsbuch zu

findcn sind. Dicsc Passagcn sind so cindringlich,
daB man sic selbst heule kaum ohne Emotionen l'e-

sen wird. Trotzdem becindruckt der Roman keincs-

wegs wcgcn scincr Partcilichkeit; er besticht dureh

historische Details und Plievicrs Anarchismus heiBt

nichts anderes als die Wahrhcit suchen, cincn Pro-

2013, einc Bewegung cinfangen und sich auf die Mo-

»Ein kaiserlicher Admiral hat Prinzipien .

Plievier gelingt es diese Analyse mil lebendi-

gen Szenen aus Kiel, Hamburg, Brann-

schweig in einen Roman umzusetzen. Seine

Auffassung scheint mir auch heute noch Giil-

tigkeit zu besitzen; mit dem Unterschied, daB
die Sozialdemokratie auf der Linken viel Kre—
dit verspielt hat, den sie allerdings seit neue-

trosen Plicvier nicht gehen, er suchte vielmchr die tivation einfa‘cher Beteilz‘gter zu konzneetriern. Ein
Schlosscr und seine Frau, der Maschinist Siilt und
dcr Schlaekenzieher Primelsack, die revolutioniiren

leeute oder der MatrosenausschuB zeigen sich in
1hrcm Denkcn, ihrer Argumentarion und Hand-

lungsbercitschaft den SPD oder KPD-Mitglicdcrn
urid Funklionfiren fiberlcgen, wcil sie keinc Parteili—
men 2}: verteidigcn, keine Kehrtwendungen, Kom-

promisse zu bcschonigen habcn.
Pllevicrs politiseher Standpunkt fur die den R0-

man pragcnde Kritik an der Sozialdemokratic zcigt
SlCh weitsichtig hm. geradczu aktuell:

.. ' .

. . anders die Sozialdemok t :
' ' ‘ ‘ ‘

fur den Frieden und dienen dem Krieg. Sie sind fiir die Beseiti

ra en 816 51nd 1m PrinZip

schaft und dienen dem Kapitalismus! Sie sind fiir die Internati
ben ihre gesamte Presse in den Dienst der nationalen Propa
strebt die freiheitliche, klassenlose Gesellschaft, aber ihre

'

senregierung. Um der Tagesvorteile willen tauschen sie ih
Machtpositionen im Staate aus. Diesem Wesen seiner Parte
geworden. In zwei schnellen Satzen hater die oberste Mach
lion von gestern, schon ausgesehaltet und bedeutungslos a

Hilfe der revolutionfiren Matrosen und mit Hilfe der Offi’zi
war. Eine Machtposition auf zwei so entgegengesetzten Kr
besondere Tradition und Schule der Sozialdemokratie
der sozialdemokratischen Macht und zugleich Ursache‘ih

gung der kapitalistischen Gescll-
onale der Arbeitersehaft und ha—

ganda gestellt. Ihr Programm er—

Méinner sind Bestandteil der Klas-

re urspn’ingliehen Prinzipien gegcn
llSl Noske in Kiel vollendet gerecht
tposition erreicht. Es war eine Posi-

ber Noske befestigt sie wieder. Mit

ere, gegen die die Revolte gerichtet
iften zu errichten — dazu gehort die

. . Diese Doppelstellung ist Grundlage
rer politischen Unfruchtbarkeitl<<

stem mit der »Hegemonie«-Strategie a la

Gloiz, dcm Friedens- und Anti-AKW-Imagc
zuruckaugewinnen versucht. Um die ‘Macht
zu erreichen, bedarf es der Integration griiner

Wahlerstimmen und des Vertrauens dcr In-
dustric. . .

Theodor Plivier ols Matrose

der ,S.M.S. Fuchs’, 1916.



Die Weimarer Zeit

Ffir ein uns heute nahezu verlorcnes Ver-

sti‘mdnis dcr kulturellcn Rollc der Juden in

der Wcimarer Republik kénnte Wilhelm

Spcyers »Das Gliick der Andemachs<< oder

Egon Erwin Kisclzs >>Geschichten aus sieben

Glieltos<< gelcscn werdcn. Eine Chronik 6f-

fCntlichkcitswirksamcr Themen von 1913—

1933 scheint uns Carl von Ossietzkys Sammel—

band >>Rechenschafi<< zu liefern. Doch hier

Sind Vorbehalte angcbracht: Es handelt sich

Um die chmahmc eincr Auswahl aus dem

Ostberliner Aufbau-Vcrlag, was noch nicht

schlimm wiire, weil die DDR-Literaturwis—

Senschaft sich friihcr um (genehme) Antifa—

SChistcn kiimmcrtc als die der BRD. Aber als

Herausgebcr zcichnet dcr osterreichische

Altsralinist Bruno Frei. Frei »wfihlte« aus und

er wiihltc so, (1213 cr jeden parteikritischen

Artikcl Ossietzkys fiir weniger wichtig emp-

fand und weglieB. Doch nicht nur das, cr ba-

Slcltc kriiftig an cinem in der DDR offiziellen

Ossictzky-Bild, das mit dem eigentlicnhen .un—.

abhiingigcn Kritiker nur noch cine Ahnlieh-

keit hat. Vergcblich sucht man deshalb Os-

Sietzkys Debutartikcl in der Weltbalme »Der

Plombierle Wagen<< (April 1926), in den? Os-
sictzky fiber dic russisch-deutsche Geheimdi-

Plomatie in Anspiclung auf den Transport

Lenins anmcrkte: »Wird dcr Gespensterkar—

Ten auf der Strcekc Moskau-Berlin gesichtet.

SO gibt es rcgelmiiBig cine betrfichtliche au-

BCnpolitischc Entgleisung.« Ossietzky wollte
die Vcrsc‘ihnung mit Frankreich, nicht einen

Pflkt mit der UdSSR, also fehlen diesbeziigli-

Che Frankrcich-Artikel vollig; erst recht feb-

10“ Protesturtike] gegcn den stalinistischen

TCrror oder gcgen dic zeitwcilige Allianz von
KPD und NSDAP. Abcr wer wollte von ei-

ncm Zensor auch chréiscntativcs erwarten?

DCnnoch eine weitere Warnung
— vor

Frcis Ossietzky-Biographie: in ihr spiclt die

KPD-Kampagnc [fir Ossietzkys Bcfreiung

Theodor Plivier — ,Akfion Welfwende’ (1923).

aus dem KZ und seine Ernennung zum Frie-

densnobelpreistréger eine wichtige Rolle; un-

terschlagen wird dabei Willi Miinzenberg,

der alle Veranstaltungen organisiert hatte

und der nach seiner Abweichung 1940 — kurz

nach seiner Flucht aus dem KZ — erhfmgt auf—

gefunden wurde. . . Einen fihnlichen Vorbe-

halt sollte man zudem bei Gustav Reglers »lm

Kreuzfeuer<< maehen: es ist Reglers (bzw.

besser: der KPD) propagandistische Sicht der

Saarabstimmung 1935, geschrieben zu einem

Zeitpunkt, zu dem Regler die Politik der

KPD noch in keinster Weise hinterfragte.

»Von drei Millionen drei« ist hingegen

Leonard Franks gelungener Versuch die Aus-

wirkungen der Massenarbeitslosigkeit in ei-

nem Roman einzufangen. 1932 veroffentlich-

te Frank seine Geschichte dreier klassenbe-

wuBter Arbeiter (ein Schneider, ein Schrei-

ber und ein Fabrikarbeiter), die zu FuB

Wiirzburg verlassen, um ihr Gliick zu suchen.

Ihr Weg ffihrt sie nach Siidamerika, wo sie

zunéichst Arbeit finden, bis die Weltwirt-

schaftskrise mit einer Zeitverzégerung fiir

noch katastrophalere Zustfinde sorgr als sie es

in Europa bereits erlebt hatten. Der Schnei—

der ‘stribt und die beiden anderen geraten in

einen — fiir die Lesenden éiuBerst vergniigli-
Chen — Strafienkampf. Obwohl es um eher na-

tionale Ziele geht, beteiligen sich die Hafen—

arbeiter und andere am Aufstand, in der

Hoffnung, die begonnene Bewegung wfirde

sich fiber ihre begrenzte Zielsetzung hinaus

ausweiten lassen. Die beiden Arbeitslosen

fiihlen sich an revolutioniire Zeiten erinnert,

anbelangte, blieb alles unveréindert: Exportzer

werden von der Erregung gepackt und kéimp-

fen mit — bis sie zu ihrem Schrecken feststel-

len, daB sie aus Versehen auf der falschen

Seite der Barrikade gestanden hatten. Die

>>Revolution<< siegte,

,v

A
‘

l

>>Neue Manner standen an der Spitze und fiihrten die Geschiifte. An der Uberfremdung durch

I

das amerikanische und englische GroBkapital war zwar nicht zu rfitteln, und auch was denRest

fall, Arbeitslosigkeit, Teuerung. Aber durch die

Stadt tobte die Begeisterung. Extrablétter . . . Freiheitslieder straBauf — straBab.«
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Leonard Frank erweist sich nieht nur hier als

geistreicher Zyniker. Als den beiden Pechvo-

geln beim Verhor versehentlich das Gestand-

nis herausrutscht, sie seien doch Kommi'mi-

sten, werden sie deshalb sofort ausgewiesen;
auf langen Irrwegen gelangen sie zuletzt fiber
Frankreich und die Schweiz zurfick nach

Wfirzburg.

»Sie stiegen hinab. Die Stadt wuchs entgegen, als griffe sie nach ihnen. Drei Manner kamen
den Berg herauf. Alle drei trugen Rucksacke und darfiber gesehnallt die korrekt gerollten Méin-
tel. Blicke, fragend hinwegstreifend fiber die zwei barffiBigen Skelette. Sie waren vorfiber.

»Gcspenstisch war das«, sagte Glasauge. >>Gespen5tisch! . . . So sind wir damals losgegangen.«
Da kam dcr cine zurfiek. »Wo kommt ihr her?« »Wir waren nur din Stfickchen weiter oben, hin-
ter dem Berg«, sagte der Schreiber und ging mit Glasauge weiter.«

Der aufziehende Faschismus

Hier liegt der Schwerpunkt der schwarzroten

Fischer-Reihe. Einbezogen werden der An-

sehluB Osterreichs, die versehiedenen Flucht-

wege der Exilierten, der Widerstand in

Deutschland, LB. in Paul-Zechs >>Deutsch-

land, dein Tanzer ist der T0d« und der Spani—
sche Bfirgerkrieg. Greifbar ist nun eine Ta-

schenbuch-Ausgabe von Alfred Kamorowicz

>>Spanisehes Kriegstagebuch«, das die Ge-

schehnisse einer Interbrigade aus der Sieht ei-

nes deutschen Kommunisten und Propagan-
daoffiziers enthz'ilt. Kantorowicz schreibt

dennoeh lesbar und nfichtern; er selbst schien

auch die innerparteilichen Auseinanderset-

zungen und die russischen Sehauprozesse
durch seinen Einsatz gcgen den wirkliehen

Feind verdrangen zu wollen; erst spiiter sah

er die Widersprfichc und trcnnte sich konse—

quent von der Partei. Ebenfalls in Spanien
spielt Karl Ottens >>Torquemadas Schatten«;
Otten schildert den —— letzlich scheiternden —

Widerstand der kleinen Leute auf der Insel

Mallorca gegen Faschisten und Militars. Er

liefert uns eines der wenigen Spanienbficher,
die das autobiographische Erleben ganz in ei-

ne fiktive Romanhandlung umsetzten. Dies

mag auch deshalb fiberrasehen, weil Otten

zur Generation jener anarchistisch beeinlluB-

ten Expressionisten gehort, die durch Ge-

diehte, Dramen und literarische Manifesto,
jedoch fast nie durch Romane ihre Vorstel-

lung einerrVerbindung von Kunst und Politk

zu verwirklichcn suchten.

Mit Spanien indirekt verknfip'ft ist die Lo—

thringerin Adrienne Thonias, die den ester-

reichischen Sozialisten und Spanienoffizier
.Julius Deutsch heiratete. Sie war mit ihrem

Roman »Die Katrin wird Soldat<< als radikale

Pazifistin bekannt, wandelte sich jedoch un-

ter dem Eindruck der Nazibrutalitaten und

bekannte sich zur Notwendigkkeit des Krie-

gcs gegen diese Form von Herrschaft. In ih-

rem Roman >>Reisen Sie ab, Mademoiselle!«
schildert sie nach autobiographisehen Erleb-

nissen den Einmarseh der Deutschen in

Wien, die ersten Judenpogrome und die Ohn—

macht kommunistischer Arbeiter. Verbun-

den mit einer Liebesgeschichte — bose Kriti—

ker wfirden sie als naive Schilderung, wohl-

wollende als >>etwas ffirs Herz« kennzeichnen
— beschreibt sie die Flucht aus Osterreich, Pa-

ris beim Einmarsch, die Internierungslager
von Gurs und sehlieBlieh den Weg nach New

York. Das Buch erganzt die Informationen

fiber die chaotische Emigrantensituation zwi-

schenLager und Flucht in Frankreieh wah-

rend des deutschen Vormarsches. Wer sich

daffir interessiert sollte sich — auBerhalb der

Fischer-Reihe — die ausgezeichneten Erinne-

rungen Lisa Fittkos »Mein Weg fiber die Py-
renéien<< (Hanser-Verlag) besorgen.
m

Erste — wenn auch ffir niemand die/der
fiberleben wollte, letzt'e — Station der linken

Emigranten war ffir viele Prag. Als Durch-

gangsstation in die >>sozialistische<< Sowjetuni-
on gedacht, erwies sich diese Hoffnung ffir

die meisten als trfigerisehe Illusion; die So-

wjetunion zeigte sich wenig aufnahmefrcu-

dig. Alice Rfihle-Gerstel, Psychoanalytikerin
und zweite Frau cles Ratekommunisten Otto

Rfihle, beschrieb ihren Weg nach Prag nach

autobiographischen Erlebnissen. Im Herbst

1932 mit Hilfe von Genossen aus der AAUE

fiber die Grenzc gegangen, im Roman ist es

\Kfrcxix‘a\‘xxfx‘x'wi.

der Herbst 1934, wurde sie Mitarbeiterin des

Prager Tagblatts und gelangtc 1936 nach Me-
xico. Im Roman nennt sic sich Hanna; als
Kommunistin findet sie nur illegale Arbeit
bei einer liberalen Tageszcitung Svoboda

(Freiheit). Der Sehwerpunkt liegt in der ge-
nauen Beschreibung der Zeitungsarbeit, sie
schildert den Versueh kommunistischer Ein-
fluBnahme und Intrigen und verdeutlicht die
verschiedenen Linien in den KPs, die sich alle
in gleiChcr Weise von Oppositionellen tren-

,

nen und diese verleumdcn. Aueh Hanna ver—

liert durch diese Auseinandersetzungcn ihren
Job und lost sich cndgfiltig von der Partci.
Am Ende flieht sie zu Full. um fiber Oster.
reich nach Frankreich zu gelangen; im Grcnz-
gebiet begegnet sic einem Grazer Schlosser,
der sich am Februaraufstand beteiligt hatte
und scinerseits — die umgekehrte Richtung
wahlend — in die Tschechoslowakei flieht.

Alice Rfihle-Gerstels »Umbrueh« wird
zum vieldeutigen Synonym: es steht ffir die
konkrete Zeitungsarbeit — den tiiglichen Um-
bruch der Seiten; ffir Hannas private und po-

'

litische Beziehungen innerhalb der KP, ffir

den politischen Umbruch den Hitlers Herr—

schaft verursachte, die Orientierungslosigkeit
der nun auch von Moskau verratenen Linken

und zuletzt ffir den jederzeit moglichen Um-

bruch derv Alltagssituation einer Exilantin.

Alice betonte, daB sie ihren Roma [1 zugleich
als Frauenroman verstanden wissen wollte

und sah in ihrer~ Darstellung darfiberhinaus

den ersten deutschen Roman, der sich zu-

gleich gegen Nazis und Stalinisten richtetc.

Veréffentlieht wurde dieser Roman jedoch
nie; sie selbst — wie die Mehrheit der linksra-

dikalen parteilosen Linken in der Emigration
isoliert bis verleumdet —— fand keinen Verle-

ger. Sie vererbte ihren literarischen NaehlaB

an einen Freund, Stephen S. Kalmar, der von

Mexico nach Australien weiterwanderte und

erst 1976 die Ruhe fand, den Versuch zu un-

ternehmen, diesen Roman an einen deut-

sehen Verleger 2n bringen. Mit der Fischer-

Ausgabe liegt er nun seit 1984 zum ersten Mal

gedruckt vor — und reehtfertigt schon deshalb
die Existenz dieser faszinierenden Buchreihe,
— ffir die laut Herausgeber auch Vorschlagc
weiterer Titel gemacht werden kennen.

Bishcr erschienenc Titel:
Theodor Balk: Das verlorene Manuskrlpt
Hans Beckcrs: Wie ich zum Tode verurtcilt 'wurdc
Leonard Frank: Von drei Millionen drei
Hermann Grab: Der Stadtpark
Martin Gumpert: Der Gcburtstag
Alfred Kantorowicz: Exil in Frankreich
Alfred Kantorowicz: Spanisches Kricgstagebuch
H. W. Katz: Die Fischmanns
Hans Keilson: Das Leben geht weiter
Alfred Kerr: Dic Diktatur des Hausknechts und

Melodien

Egon Erwin Kisch: Gcsehichten aus sieben Ghettos
Heinz Licpmann: Das Vaterland
Robert Lucas: Teure Amalia, vielgeliebtes Weib

Konrad Merz: Ein Mensch fallt aua Dcutschland
Ernst Erich Noth: Weg ohne Rfickkehr
Rudolf Olden: Hitler
Carl von Ossietzky: Rechensehaft
Karl Otten: Torquemadas Schatten
Theodor Plievicr: Der Kaiser ging, die Generiilc
bHeben

Gustav Reglcr: lm Kreuzfeuer
Arnim L. Robinson: Die zehn Gcbotc
Nico Rost: Goethe in Dachau
Alice RfihIe-Gerstel: Der Umbruch Oder Hanna
und die Frciheit

Wilhelm Speycr: Das Glfick dcr Andemachs

Adrienne Thomas: Reisen Sie ab, Mademoiselle!
Paul Zeeh: Deutsehland, dcin Tanzer ist der Tod

DER KRIEG
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Ench Mfihsam
Gedanken zu einer Biografie Christlieb Hir-

tes

>>Erich Mfihsam, Ihr seht mich nicht feige.«
von Arno Niihm (DDR)

Es ist nun schon fast ein ganzes Jahr her, daB

dns Bueh in den Buchhandlungen lag. Also

meht von Brandneuem ist hier die Rede, eher

ist es Sehnee von gestern. Das Interesse an

dem Buch war relativ groB. Ein Ladenhiiter

War es nicht. Viele haben es gelesen und sich

cin Urteil gebildet. Der Kreis der Unzufrie-

denen und Trotz—allem-Enttiiusehten wird

der wesentlieh gréBere sein.

Ein Bild von diesem Mann, von Erich

M'u'hsam, war auch schon vor dem Erschei-

nen dcr Biografie da. Hin und wieder sind in

versehiedener Form Teile und Fragmente sei-

nes Werkes erschienen. Miihsam steht mit

seinem Work in der Tradition der deutsehen

sozialistischen Literatur. Als proletariseh-re-
volutioniircr Sehriftsteller hat er zwar ffir

DDR—Literaturwissenschaftler und -Kultur-

bonzcn seine Ecken und Kanten, individuali-

stische Make] und seinen unreifen Radikalis-

mus, kurz er ist Anarchist, aber aueh das liiBt

sich entspreehend interpretiert, angemerkt
Und in Vor- und Nachworte gepreBt, noch

drucken und veroffentliehen, d.h. Mfihsam

lfiBt sich teilweise entschuldigen. Das, was

nicht in das zweckdienliehe marxistiseh-leni—

nistisehe Einheitsgeschichtsbild paBt, wie die

kritischen satirisch und sarkastisehen Fanal—

Artikel zur Entwieklung der KPD und der

Sowjetunion zum Beispicl, sind nicht Miih-

sams Wertvollstes, also unwiehtig und wer-

an kurzerhand nicht gedruekt. So auch »Dic

Befreiung der gescllschft vom Staam, ». . .

diese Sclmft mi! ihrcm verfehlten theoreti—

schen Anspruch . . .« (vgl. Biografie 8.429).
Ein Urteil iiberléiBt man also nicht der immer

besehworenen sogenanntcn >>allscitig gebilde-
ten sozialistischen Persénlichkeitm Was wert-

voll ist, entscheidet das Wahrheits- und Kul-

turministerium dcr demokratisehen Repu-

blik.

Anders ist das mit den Gedichten, den

Stlicken und den >>Unpolitischen Erinnerun-

gem, die aueh seinerzcit ohne Probleme er-

seheinen konnten. Auch seine Prosaversuche

Sind vertriiglich und bilden kein uniiberwind-

liehes Hindernis {fir die Verlage. Eine Uber-

raschung war es, daB die Streitschriften Mfih-

Sams im vorigen Jahr erschienen sind, was si-

Cherlieh dem Einsatz Hirtes zu dankcn ist.

Mit all dem schon Vorhandenem und Ge-

lflscnem war trotz des Wissens um die Meg-
liehkeiten cine gewisse Erwartungshaltung
da, die Zumeist enttéiuseht wurde.

'

Das Buch ist, wcnn auch vieles fiberzogen

dilrgestellt ist und anderes bewuBt unerwéihnt

blieb durchaus lescnswcrt. Es empfiehlt sich,
beVOr man ein voreiliges Urteil abgibt, daran

2“ denken, daB das (Maeh-?)Werk in dB]

DDR geschrieben und gedruckt wurde. Das

SchlieBt ein, daB es so gesehrieben werden

"Ill/3’0, damit es gcdruckt werden konnte.

D35 Buch erhebt nicht den Anspruch auf ge—

hObene Wissenschaftlichkeit, sondern ist in

seiner Form fiir einen breiten Leserkreis be-

Stlmmt. Hirte hat das Machbare versucht.

Dfls heiBt auch, er hat die Toleranzen gete-

“'0‘- Das heiBt weiter, er hat Kompromisse
Cmgehen miissen. Er hat akzeptiert, denn das

ihuch liegl vor Lind das heiBt, daB er das was

istm fin Erich Muhsam interessant und wiehtig

liq;
1m Buch aueh zum Ausdruek gebracht

‘
- Man erkennt am Aufbau, an den Propor—l

tionen, wo er die Prioritéiten setzt. So ist an—

scheinend Mfihsams Kindheit und sein ausge-

préigter Vaterkonflikt in der Rekonstruktio

seines Lebens ffir Hirte von auBerordentlich

erBedeutung. Miihsam ist ein Quertreiber,

einer der nicht im Strom mit den andere

schwimmt. Er ist ein Untyp, ein Original und

Hirte fragt wodurch er zu dem wurde. Mi

dem psychoanalytischen Seharfbliek (Cdipus
ist zum Greifen nahe) konzentriert er sich au

diesen Lebensabsehnitt Mfihsams und ver-

'

wendet runde achtzig Seiten darauf. Er is

wenig vorsichtig — warum auch? Manchmal

scheint es als wfirde Hirte zu Anarchisten ge-

wandt sagen wollen: Atsch, seht ihr’s, Anar-

ehismus geht doeh nicht.

Ach, ihr Seelendreher

Ach, ihr Seelendreher,

ach, ihr Geisterseher,

kluge Psychologen!
‘ Ench kommt angeflogen,

was wit nie ergriinden:
unsere dunklen Siinden,

unset Weh und Ringen,
‘

unser Trfiumen, Singen,
nnser Kéimpfen, Gin-en

wiBt ihr zu erkliiren.Trotz vieler Fakten und Quellen aber,

wirkt vieles konstruiert und spekulativ. Auch

léiuft das Buch hier Gefahr- fibrigens nur hier

— den Leser zu langweilen. Das Psyéhologisie-
ren wirkt mitunter penetrant. Das seheint mir

fiberhaupt besonders problematisch zu sein.

Insbesondere ffir die DDR-Lesersehaft, denn ‘

hier ist die Psychoanalyse, zumindest auf dem

Gebiet der Verarbeitung biografischer Stoffe

noch Neuland.

1

Es entsteht der Verdacht hier

solle mit Hobbypsyehoanalyse versuehsweise

gegen Anarchismus gearbeitet werden. Da—

hinplfitschernder Psycho—Determinismus!
Ein Bruch, selbst im Stil des Buches, ist

das Kapitel: Anarchie oder die Phantasie an

die Macht! Schade, denn dadurch geht dem

Bueh noch ein MaB an Niveau verloren. Seit

lingerer Zeit gibt es hier in der DDR sehon

das Bueh von Bruno Frei »Die anarchistisehe

Utopie«. Man kann mit Sicherheit davon aus—

gehen, daB cler Biograf sein Kapitel hieraus

entnommen hat. Damit hat er sich erstens ei-

ne Menge Arbeit, die erforderlich wéire sich

die Ideengeschiehte des Anarchismus selbst

anzueignen und zweitens den eventuellen Ar—

ger deswegen mit den entscheidenden Institu-

tionen gespart. So konnte er auf schon Vor-

handens zuriiekgreifen. Und das Vorhandene

ist eine Misehung aus flachem historischen

Politjournalismus, tendenzioser Falschdar-

stellung und geradezu lécherlich wirkender

parteikommunistiseher Uberheblichkeit.

Uber anarchistisehe Inhalte wird nichts ge—

sagt. Schade zwar — aber wie sollte es aueh an-

ders sein?

Was wire wohl der Literat Miihsam ohne

den Anarchisten Miihsam oder auch umge-

kehrt der Anarchist Miihsam ohne den Lite-

raten Miihsam? — Ja, stehend auf zwei Géiu-

len reitet er dureh sein Stfiek Weltgesehichte.
Und wenn man ein Bild vom Leben dieses

Mannes zeichnen will, ohne die Giule, auf

denen er steht, durehzuzeiehnen, hingt das

Bild bestenfalls schief -— sein Ritt, sein Leben

bleibt undeutlieh!

Ich denke, man sollte diese etwas ver—

krampfte, aber nicht unansehnliche Skizze
V

kritisch aufnehmen in die Reihe der Versuche

ein Leben zu ergn‘inden, das so leicht nicht zu

ergriinden ist. Anarchismus léBt sich nur er-

messen von cler dem Leben aufgeschlossenen
Seele, die das kleine MaBmessen nicht kennt.

Bliebe noch zu sagen, daB das Bueh ,
zwar

nicht durehgfingig aber sonst in einem lesbar-

lockeren Stil geschrieben ist.

Ihr kennt wohl Bescheid

{ief in unserm Leid.
I

Angsten uns die Hexen,
sprecht ihr von Komplexen.
Starren aus den Ecken

Fratzen, die [ms schrecken,
quilt uns Got! und Satan,
gleich n'ickt euer Rat an,
und prophetisch-pythisch,
psychoanalytisch
such: ihr kmmm and grade
unsre Seelenpfade.

’

Eure Worte alle:

eine Mausefalle,
uns mit Speck und Bracken
ans uns selbst zu locken.
Eure Lehrergesten
sollen die Gebresten
unserer Seelen meistem. -

4U_A_A_I\_n—'
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Dringt mit enren Geistern,
seid ihr noch so weise,
nicht in unsre Kreise!

Haltet euch beseheiden

hinter unsm Leiden!

Schleicht nicht wie die Diebe

uns in Bali and Liebe!

‘ Sons! kann sich’s begeben,
dafl wir ans beleben,
‘daB sich unsre Hemmung,
Sperrung und Beklemmung

pldtzlich eurer wehrt

and each fliegen Iehrt,
werte Psychologen,
in graziiisem Bogen.

Erich Miihsam

(aus: Wiiste, Krater, Wolken 1914)

Briiderliehe GriiBe von hier!



,,»Biieher

Eine Hommagc an Erich Miihsam schrieb U.E.G.

Schrock. Dus Heft cnthiilt cincn fiktivcn Monolog
unrl cine Reiscbeschrcibung zu Erich Miihsams

Grab auf dem Waldfricdhofin Berlin-Dahlem. Ver-

Iag Bieber, PF 150402, 2800 Bremen.

Anarchistische Schulversuche ~ nach welchen Theo~

ricn und Methoden wurde vorgegangen? Entspmch
die Praxis und dcr Alltag den hochgestccktcn Veran-

dcrungsabsichtcn? Hans-Ulrich Grunder vcrsucht

diesc Fragcn in Theorie und Praxis anarchistischer

Erziehung zu behandeln: Dokumentiert werden die

Beispielc des Waiscnhauscs in Cempuis von Paul

Robin (1880), dcr Kommune-Schulc La Ruche von

Sébastien Faure (um 1910) und der‘Eeole Ferrer' von

Jean Wintsch in Lausannc (bis 1919). Grunder gibt
die chcnsumslande dcr Initiatoren, den histori-

schen und pfidagogischcn Hintcrgrund der Experi-
mente wicdcr und diskuticrt dic Erneucrungsanséit-
26. (175 5.; 20.—DM) Bezug: Trotzclem-Verlag, PF,
7031 Grafemm-I.

IAnarehismus und Bildung heiBt cine neue Fachzcit-

schrift filr libertare Pidagogik. Hcrausgegcbcn von

Ulrich Klemm und Thomas Rosenthal. Heft 1 (Juli
86, 110 S., 9.-DM) stellt bereits veroffcntlichte Bei-

tréige unter dcm Schwerpunkt >>Anarehismus und

Padagogilw neu zusammcn und ergiinzt diese durch

zwei Artikei iiber'Frcic Schulcn dcr Gegenwart und

Buchbesprechungen. Verlcgt wird das ganze in dcm

cbenfalls neuen Verlag >>cdition flugschriftem; wir

wiinschcn den Neucinsteigern vicl Erfolg und hof—

fen auf die »chdc«, nachdem in den lctzten Jah-

rcn mit dem AHDE—Vcrlag, dcm Winddruck-Vcr-

lag, dcm Vcrlag Frcie Gescllschaft Frankfurt, dcm

Laubfrosch-Buchvcrtrieb mchr anarchistische Ver-

Iagc »zugemacht« haben, als ncu entstandcn sind

und Verlage wic Impuls, Bremen oder Biichsc der

Pandora, Wetzlar vcrstiirkt nicht-anarehistischc Ti-

tcl publiziertcn. Kontakl: edition flugschriften,
Stra/Jburgweg19, 7900 Ulm.

Jeanloup
Sieff

Den kommunistischcn Widerstand im 3.Rcieh be-

handelt cincs neucs Buch von Beatrix Herlemann

Auf verlorenem Posten (312 S., 48.-DM). Aus dcm

nicdcrléindischc Exil zuriickgeschleuste Funktio-

néire der KPD untc'r Leitung dcs ZK-Mitglieds Wil-

helm Knochcl vcrsuchlen 1942 cin Jahr lang, illega—
lc Flugsehriftcn, klcinc Plakatc und Zeitungcn
(»Der Friedenskiimpfcw, »Ruhr-Echo«, »Frei-

helm) herauszubringen und Kontakte zu Rustungs-
betrieben herzustellen. 1943 gelangte diese Gruppe,
die naeh den Widerstandsanleitungen der Komin-

'tern zu handeln vcrsuehte, an ihre Grenzcn und flog
auf. Beatrix Herlemann diskutiert anhand dieser

Gruppe die zentralc These dcr DDR-Gcschichts-

sehreibung, die Parteileitung habc wahrend des

Krieges den Widerstand ihrcr Basis in Deutsehland

angclcitct; sic untcrsucht die Haftbedingungcn,
nicht zulctzt um cxisticrenden Verleumdungcn
(Verrat) und Glorifizicrungcn (Helden, Mitrtyrer)
mit dcr historischcn Wahrheit bcizukommcn. Be-

zug: Verlag Neue Gesellschafl, Pf 200 189, 5300

Bonn-2.

Schletti heiBt der Erstlingsroman dcs schweizcrAn-
archisten Hans Rudolf Hess (128 S., 27.—DM). Ein

Kundc betritt cin Antiquariat, der Antiquar cnt-'

schwindet zwischen den Regalcn um das gcwfinsch-
te Buch zu holen; seine Schrittc cntferncn sich, wei-

ter und weiler bis: der Antiquar aus dicser unsc-

rcr Welt verschwundcn ist.

Ein Journalist wird auf die »hciBe Story« angesctzt
und findct bei scincn Rccherchcn hcraus, daB sich

Schlettis Frcundc scheinbar gar nicht wundern, cs

geradezu natfirlich findcn. Auf dcr Suchc nach

Schlcttis Persiinlichkcit findet er bci ihncn eine Hal-

tung, die vorhandcnc Wirklichkeit als manipulative
Wirklichkcit in Frage stellen, cine Erkl'arung ergibt
das selbstvcrstéindlich noch nicht; verstort sucht er

weiter und rekonstruiert cincn Staatsfeind, cincn

der sehon immcr protesticrt hattc und zuletzt - als

Altgenosse - aueh bci den Ziiricher Unruhen der

friihen 800r zu findcn war. A15 der Journalist cincn

Zipfel dcr Wahrhcit vcrstehen lernt, wird er selbst

an »diescr unscrew sogenanntcn Wirklichkcit irre.

Schlem' Iiest sich in ciner Nacht und man/frau ist

morgens gut erholt!

Bezug: Verlag Zytglogge, Eigerweg 16, CH-3073

Gfimlingen V

Im Pazifik liegcn nicht nur die wichtigsten Tcstgebic-
tc fiir Rakelcn- und Nuklcarwaffen, dort findcl aueh

cin gigantischer militéirischer Aufmarsch statt. Der

Traum Von der Flucht in die Siidsec, naeh Bikini 11nd

Muroroa bcrcils kréiftig angeschlagen, diirl'tc end.

giiltig als Illusion entlarvt sein, besicht man sich die

dorligc Nach- und Nachnachrfistung gcnauer. Die

Militarisierung des Pazif’ik stellt bishcr SChWCl‘ zu-

giinglichc Texlc erstmals auf dcutsch zusammen.

Bezug: 123 w, Aklion Dritle Welt, PF5328, 7800 Frei-

burg

Almanach 85/88 des Karin Kramer Verlages crschic-

ncn (224 S.,, 18.-DM); u.a. mit eincm sehr lcsens-

werten Artikcl Peter W. Jansens fiber >>Bufiue12 In-

dustric und Anarchic<<; cinem Verzeichnis allcr Kra-

mer-Titel, cinem Forschungsbericht Ursula Tjadcns
iiber den andnlusischcn Maler Helios Gomez etc.

Bezug: Karin Kramer Verlag, Braunschweigerxtr.
26, 1000 Berlin-44.

Okonomie und Revolution neuaufgelegt: nachdem
das Buch Abad dc Santillans und Juan Pcirés berm

Kramer-Verlag langc vcrgriffen war, ist es jetzt von

dem Wiener Monte Verita-Verlag neucdicrt wor-

den. Es handclt sich um historisehe Texte zur Oko-

nomie, bezogcn auf die Situation Spaniens um 1930.

Das Bueh analysiert die Aufgaben, die sich der

CNT vor der Spanischen Revolution stellten und

gibt somit cincn hcrvorragcndcn Einblick in die Lo-

sungsansatze, die erarbcitet wurden. Wei] davon

auch heute zu lernen, die Modelle teilwcise fiber—

tragbar sind und weil in anarchistischen Kreisen das

Thoma Okonomie bisweilen im Marx’schen Schat-

ten stiefmiitterlich behandelt wird, wird das Buch

zur anrcgcndcn Lektiire, Bezug: direkt beim SF;
and natiirlich auch: Verlag Monte Verita, Léwwzgtzs-
re 31, A-1030 Wien.

‘

Dal} wcitcre Spanienbficher zum Jubiléumsjahr er-

scheinen ist erfreulieh und wir sollten sie niitzcnI
dcnn sie verschwindcn in den nichstcn zwci, dl'Cl

Jahrcn sieherlich wieder ffir langc aus den Regalen
»guler Buchhandlungem und den Programmcn >>SC—

rioser burgcrlichem Verlagc.



A15 Taschenbuehnusgabc bci dtv, Miinchen ist nun

AHdré MalrauxzDic Hoffnung greifbar (4705.,

”1780 DM). Dcr franzésische Schriflsleller flog

Selbst Luftwafffeneinsiitze auf Scitcn dcr Republik

und veréffcntlichtc scincn Roman bercits 1937. Ob-

Wohl Malraux Sympnlhisnnt dcr Kommunisten war,

ist er doch Sehrifisteller genug, um Iebendige und

\Virkliehkcitsnahc Dialoge zwischcn Anarchisten

“nd Kommunistcn in seincn Roman cinzubaucn; cr

VCrschlicBl sich dcm >>andcren<< Dcnkcn nichl und

‘Vird so {iihig Szenen zu fibcrlicfern, wic cthl den

Wunsch nach dem Aufgehcnlnsscn dcr Pcrsénlieh-

kcit im anarchislischen Kollektiv, dus sclbst heutigc

Anarchislen kaum noch wirklich nachempfinden

k(innen. Bei Malrnux findet sieh cine Stelle von un-

bekanmcn Milicianos in Gréibcrn: auf dcm Holz

Stand lcdiglich »FAI« oder >>CNT<< und der Anar-

Chist benutzl dns Beispiel um gegcn den Propagan-

dnrummel der Kommunisten anzudiskutieren. Sicht

man sieh heutc die Photos nus dcm Spanischcn Biir-

Ecrkricg an und from sich iiber die chcndigkcit,
die sic nusstrahlcn, vcrgiBt man lcicht, daB dic An-

ilrchislen sich (IanerIs hiiufig gewcigcrl haben, sieh

hintcr dcr Barrikadc folographicrcn zu Iassen. Erin—

nen sci auch an die znhlloscn anarchistischen Lieder

Olinc Autor, an Biichcr von Autorcnkollcktiven

Oder an Intellcktuclle, dencn plétzlich ihre Biogra-

phic unwichtig wurdc, wcil nur die »Sachc« spre-

ChCH solllc‘

Zum Spanicn-Thema: Auf den obcrfliichlichen Misl

im SI’IEGEL brauchcn wir wohl nicht hinzuwcisen?

Wchren kann sich mensch da auch nichl recht, denn

LCSCI'briefe diirfen bcknnntlich nur die Liinge cines

SMZCS haben. Dcshalb kontern wir gleich mil zwei

BrOsch'u‘ren: Die eine enlhiilt cine Kurzbeschrei-

‘ung illlcr anarchistischcn (und durum herum ange-

Slcdcltcn) Spanicnbficher. Anzufordcm bci: Auro-

rA-Vcrtricb ((Icm chcnbogen-Nuchfolger, was die

Zummmcngc’blicbcncn Var/age betrszt), Knobels-

do’ffm.8, 1000 Berlin-I9. Die anderc enthh’lt Kurz-

hesPrechungen allcr nufdcm deutschen Buchmarkt

grciflmmn Spanicnbiichcr! Bczug: Der andere buch-

"U’cn, zx‘upicncmr. 197, 5000 K6In-41.

Wolfgang Haug

Franz Borkenau

Kampfpiatz Spanien
KletbCotta 1986

372 Seiten, DM 34,—

Nach 48Jahren ist Borkenaus "The

Spanish Cockpit“ endlich auf

deutsch erschienen. Als Korrespon-
dent eincr britischen Zeitung be-

reiste er zweimal das rcpublikani-
sche Spanien wihrend des Bfirger-

kriegs. Sein Schwerpunkt ist der

politische Konflikt, bcsonders

zwischen Anarchisten und Kom-

munisten, zwischen dcm revolu-

tionfiren und dcm nichtrevolutio-

nl'iren Prinzip. Sein Fazit: nut cine

Eiffentliche Diskussion hieriiber

hitte zu ciner einheitlichen Stra-

tegic und einer breiten revolutio-

n‘ziren Bewegung fiihren kbnnen,

die imstande gewesen wire, die

Konterrevolution auch ohne die

militéirische Hilfe der Sowjetunion
vernichtend zu schlagen. So abet

wurden durch die Internationali-

sierung die spanischen Kriftever—

hiltnisse erheblich umgeformt.
Borkenaus offcne Kritik an alien

Organisationen bringt ihn selbst in

Gefahr: fiberstfirzt muB er Spanien

verlassen, um den stalinistischen

Terrormethoden zu entgehen. Ins-

gesamt ein wichtiges und spannen-

des Dokument mit interessanten

Aspekten und Thesen.

Marianne Krtiger
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Photo: Manfred Kampschulte

Die crste lokal ansetzende Untcrsuchung zum Zu-

sammcnhang Spanischer Biirgerkrieg -— Militfir im

Deutschen Reich hat dcr Arbeitskreis Regionalgc-
schichte aus Neustadt/Rbgc. (ndrdlich von Hanno-

ver) im Herbst 1984 vorgclegt. Die Untcrsuchung
'war das Anschlqurojckl an die Arbcil »Neusladt

1933—1945«, in der das Kapitel Militfir in Neusladt

zu kurz weggckommen war. Untcrsuchungcn iibcr

den Spanischen Biirgcrkrieg, fiber die Legion Con—

dor und literarische Verarbcitungcn des Spanischcn

Bfirgerkricgs gibl es reichlieh, jedoeh fchllcn und

fchlcn Untersuchungen, die als Ausgangspunkt den

cigcncn Ort haben‘ Erhcblichc Diskussioncn unter

der Bevélkcrung ~ cin wiehtiges Ziel rcgionalgc-
schichtlicher Arbeit — 165m das Buch aus, 315 im

Herbst 1985 dcr Flicgcrhorst Wunstorf scin sog. 50—

jéhrigcs Jubiléium fcicrtc, obwohl im Jahrc 1934 die

Bauarbeitcn begannen, 1936 die Fahnc fibcrrcichl

wurde und Wunstorf 1937 crsl Garnisonsstadt wur-

dc. Die fiinf Aurorcn stellen cingangs den Aufbau

des Fliegerhorstcs einerscits und die Emwicklung
zum Spanischen Bfirgerkrieg, die Intcrcssen dcr

verschicdencn Betciligtcn und den Verlauf andcrcr—

scits dar. Ergéinzcndc Kapitcl sind Literaturhinwci-

se zum Weitcrlcscn und »Der Biirgcrkricg in dcr Li-

tcratur. Kemstiick dcr Arbeil ist der Naehwcis dcs

Zusammenhangs Spanien—Wunstorf. Im Militiirar-

chiv Frciburg wurden Barge von Aktcn gcsichlct
und ausgcwcrtct. Pcrsonallistcn, die mit dcm Ziihl-

datum und dcm Stammtruppcntcil versehcn waren,

crgabcn, daB cin erhcblichcr Tcil dcr Flugzeugbc-

satzungcn im Spanischcn Bfirgcrkricg in Wunstorf

stalioniert warcn. Gcrnika, die eigcnlliche Haupt»
stadt der Baskcn, wurdc auch von Wunstorfcrn

bombardicrt. Pikantcs Bcispiel deutschcr Gn‘ind-

lichkcit ist cine Gréibcrkartei in Spanien Gcfallcncr

—— mil Grabstcinfoto und Kartenskizzc. Ein in Bokc—

loh Bcgrabcner CondopAngchérigcr is! auch dar-

untcr. .

Entschcidcnd fiir die Arbeit des AK chionalgc-
schichtc ist (...), daB, wie die Erfahrungen des bun—

dcsweitcn VcreinsGeschiehtswcrkstatt zcigcn,
durch lokale Ansiitzc vielen ein Zugang zur eigencn
Gcschichte un'd dcr Vcrwobcnheit der brtliehcn Ge-

schichtc mit der Landes- oder ggfs. Weltgeschichtc
crst méglich gemacht wcrdcn kann. Bezug: AK Re-

gionalgeschichte Newtadt: Fliegerhorsl Wunstorf
1936—1939, Hannover: Aurora 1984, ISBN: 3-

923296-04-5, 1805., 14,80DM
_ Stefan Weigang
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DER SPRUNG AUS DEN WELT
"

$23M flZZZ

EDITION NAUTlLUSi

Die seehs' expressionistischen
Romane. Im Anhang: .Kritiken
368 3., br. 36,-lgeb. 46.— DM

Edition Nautilus
beskrieg
und

Emanzipation
—

die

Romane
einer

Epoehe

EXPRESSIONISTlSCHE
PROSA

[8
L

Bci dcr Edition Nautilus ist cin wciterer Band dcr

Gesamtwcrke Franz Jungs (vgl‘ Bcitrag in SF-21).
»Spru'ng aus der Welt — Expressionirtische Prosa,
Franz Jung, Werke 8. Enthalten sind: Das Trottcl-

buch, Kamcradcn..,!, Sophie — Der Kreuzweg der

Demut, Opfcrung, Der Sprung aus der Welt, Gott

vcrschléift die Zeit.

Der Band umfaBt Jungs widersprfichlichstc Tcx-

tc — cine viclféiltigc Bewcgung dcr Sprachc und cine

schonungslosc Offcnlcgung innercr Vorgiingc und

z'iuBcrcr Rcalitiit — geschricben zwischcn 1913 und

1920. Die cxpressionistischc Prosa, Literatur aus

dcm vcrzwcifclten Aufbruch einer Generation, die

mit ihrcn Hoffnungen und Utopicn auf Granit

prallt. Spéttisch und cmfindsam zugleich richtet sich

Jungs Wut nicht so schr nach auBcn — als viclmchr

nach inncn. ,

»Jung crziihlt cs wie cincr, dcr kcinc Luft hat, dcn

Schwinde] wcitcr mitzumachcn, dcm das Elcnd

langst fiber den Kopf gcwachsen ist, fiir den cs keinc

andere Lésung géibe, als die Welt in die Luft zu

sprengcn
-— wenn die Liebe nicht wéire —« (Jurt Ke-

sten, in: Borsen Curicr Nr.l3 vom 8.1.1922)
Herby Sachs

SCHNER—

PUNKT v

WEITERE

THEMEN

BEILAGE

Der A'rbcitskrcis dcr Bundesfachschaftstagung Bio-

logic hat cine 120 S. umfassendc Broschfirc zur

Gentechnologie herausgegcben. Sic cnthiilt interes-

sante Artikel u.a. zu Gentcchnologic und Gcschiift,
Gentcchnologie fiir den Kricg, Humangcnctische
Beratung, Forschungs- und chhnologiepolitik,
Schadstoffabbau, Landwirtschaft und Gentcchnolo-

gie, Medikamcntc fiir den Pharmamarkl sowie Bei-

tréigc zu Ethik und Gentcchnologic, Gen-GAU und

Gengcsetz. Die Artikel wurden durchwcg Von Faeh-
lcutcn geschricbcn, was sich in dcr Sprache niedcr-

’schléigl. Dennoch ist die Broschiire zum Verstéindnis
dcssen, was Gcntcchnologie umfaBt, gccignel, da
sic trotzdcm verstfindlich blcibt. Bei jcdcm Artikcl
wcrdcn zudem allc Behauptungen belegt, so daB
dicse nachpriifbar sind, was in Diskussionen oder
bei eincr intensivcren Bcsch‘ciftigung mit verschic-
denen Themen rccht sinnvoll ist.

Im Anhang findcn sich noch Adrcsscn vcrschie«
dener Institutioncn, bei denen cbenfalls Informatio-
ncn zum Thema crhiiltlich sind odcr die an dicscn
und damit vcrwandtcn Thcmcn arbcitcn — an erstcr

Stellc steht sinnigcrwcise das Bundesministcrium
ffir Forschung und chhnologic (BMF’I‘)! Dcnnoch
ist auch dicscr Anhang durchaus brauchbar, da

mehrcrc Adrcsscn angcgcbcn wcrdcn, die sich kriti-

schcr als das BMFT mit diesem Thema befassen."

Bezug: Claudia Heid, Zfihringerstr. 358, 7800 Frei-

burg, Preis: 7.-DM + 1,50DMfL'ir Verpackung/Por-
t0.

Franz-JosefMarx

heft—Sommerheft—Sommerheft—Sommerheft—Sommerheft—Sommerhe

Graswurzel revolution

SPANlEN 19 3-6
ANARCHIE AUF DEM PRUFSTAND

0 Anti-AKW—Bewegung
0 Widerstand und Gewalt

O Marsch f. Entmilitarisierung

Graswurzelcamp im HunsrUck

Bezug: GWR, Nernstweg 32, 2000 Hamburg 50

40 S. / 3 + 0,80 DM
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Miehel Foucault
Freiheit und Selbstsorge
lnterview1984 und Vorlesung1982,
84 Seiten, Pb, 14,80 DM.

Foucaults Vorlesung entwirft sein

zuletzt geschaffenes Theorieelement:

die Subjektkonstitution. Mit ihr soil
snch das Subjekt in die Lage versetzen.
eine Freiheitspraxis zu entfalten. Sie soll

es, wie Foucault im Interview erlautert,

ermoglichen, die Diskurspraktiken
und die Machtdispositive richtig zu

benutzen, um den Herrschaftssitu-
ationen widerstandig und wirksam zu

begegenen.

Dieses kleine Buch zeigt die Per-

spektiven und die Konsequen-
zen auf, die sich uns aus Fou-

caults neuer Theorie auftun.

Eva-Maria (Hg.)
deFloration — entBlfitung
Autobiografisches zu einem weiblichen

Thema, 186 S. Pb, 24,80 DM.

,,Das Buch fordert die Diskussion neu

heraus. Es enhalt die deutlichsten, die

direktesten und die ehrlichsten Aus-

sagen diesem Thema, von dem wir so

gerne hatten, dais es keines mehr sei. ..

Kaum eine der 15 Erzahlungen enthalt
nicht. . . dieses mit der Defloration ver-

bundene Gefiihl der Schuld. Meist den

Eltern . . . gegenfiber. .. Das schlechte

Gewissen, die Angst vor ungewollter
Schwangersehaft trotz Verhiitung . ..

aber das frappierendste: vollsténdiges
Nicht-Verstehen der Partner... mit

<_:_lenen keine Kommunikation... fiber

Angste und Sehnsiichte moglich
scheint.” lngrid Feilhauer, in:

Communale, Heidelberger Wochen-

zeitung 20/86

Axel Schulte. Monika Mailer,

Jan Vink u. a.

Auslénder in der

Bundesrpublik
Integration, Marginalisierung, ldentitét
168 8. PB mit 20 Fotos, 24,80 DM.

Das Buch empfiehlt sich als ergan-
zende Sachbuchlektiire zu ,,Ganz
unten" von Wallraff. Dort, wo Wallraff

sehon den Boden bereitet hat, konnen
die Beitrége dieses Buches zu einer

umfassenden lnformation der verschie-
denen Aspekte der Auslanderproble—
matik genut'zt werden. Die Themen, die

aufgeblattert werden, sind: Auslander—

beschaftigung, Auslénderpolitik, Frem—

denhals und Fremdenliebe, internatio-
nale Solidaritét im Betrieb, die Wohn-

situation von'Ausléndern, Rfickkehr der
Arbeitsemigranten, die turkische Fami-
lie in der Bundesrepublik.

Materialis
Rendeler Str. 9, 6000 Frankfurt 60,
Tel. (0 69) 4508 82 + 65 52 65 4_J



Stichpunkte einer Menschenrechtsbewegung
1975 Sorgtc Ekkchard von Braunmijhl mit sei-

nem Buch »Antipiidngogik
— Studicn zur Ab-

Schzlffung der Erzichung<< ffir Unruhe und

Aufrcgung im Lager dchrofi-Piidagogcn und
Ellern. Gcgcn Endc dcr 700r Jahrc folgte 1m
ArlschluB dnran cinc breitc Diskussion um die

Kindcrrcchtsbewegung in dcr Bundcsrepu-

blik. dic stark mit Hubcrtus Von Schoenebeck

”Nd dem von ihm mitgcgriindcten Fiirdcrkreis

”Frcundschaft mit Kindcrn c.V.« (gcgr. 1978)

Verbunden ist. Dicscr Bewegung gcht es um

ein neues Verstiindnis der Eltcrn-Kind-Bezic-

hlmg und sic vcrsucht untcr dem Stiehwort

”untersti‘ltzen stntt erzichem das traditioneIIe
cI'Zichcrische Denkcn zu fibcrwinden, das 51::

ills cine Vcrgcwnltigung dcr kindlichen Per-

sonlichkcit bctrachtct.

Ausgangspunkt fiir diese Initiative sind fiir

H.v. Schoenebeck vor allem das »Children’s

Rights Movement<< (—- wie es in den 70er J ah-

ren in Nordamerika entstand und mit Autoren

wie John Holt, Richard Farson oder Allen

Grauhard verbunden ist —), E.v. Braunmiihls

Ansatz der Antipfidagogik sowie Carl Rogers

pcrsonenbezogen—therapeutischer Ansatz auf

dcr Grundlage der Humanistischen Psycholo-

1e. ..g
Diese Biirgerinitiative muB, wie die Oko-,

Friedens— und Dritte-Welt-Bewegung, eben-

falls zu den >>neuen sozialen Bewegungem ge-

zéihlt werden. Es geht ihr primér um eine neue

Sicht dcr Kindheit (Kind-sein), d.h. um die

Befrciung der Kinder aus Zwang, Unterdrfik-

kung und Bevormundung durch Erwachsene.
In diesem Sinne spielt denn auch der politi-

Anarchismus und

Antipédagogik

von Ulrich K/emm

sche Aspekt —die Verwirklichung von Kinder-

rechten — eine dominante Rolle, wobci die

Aussage der Kinderrechtsbewegung »jcdoch
nicht auf die Ausffihrungskompctenz, son-

dern auf die Entscheidungskompetenz<< der

Kinder zieit (H.v. Schoenebeck, 1981, S. 4).
Im engen Zusammenhang damit steht auch

ein neues Menschenbild, welches der veréin-

derten Eltern-Kind-Beziehung zugrunde ge-

legt werden muB, um den >>piidagogischen Be-

zug<< als Axiom erzieherischen Handelns zu

fiberwinden. Es gilt nicht mehr, daB der

Mensch ein zu erziehendes Wesen ist (homo
educandus), sondern daB das Kind féihig ist,

von Geburt an »das eigene Beste selbst zu spii-
ren« (H.v. Schoenebeck, 1985, S. 19). Der

Erwachsene hat demnach nicht das Recht,

qua Alter, Uberlegenheit und Lebenserfah-

rung, fiber das Kind zu bestimmen; »dem Er~'

wachsenen bleibt die Aufgabe, die vom Kind

selbst wahrgenommen und mitgeteilten Wiin-

sche realisieren zu helfen — solange er kann

und will, d.h. ohne sich ausnutzen zu 1assen<<

(H.v. Schoenebeck, 1985, S. 20).

Antipéidagogisch Denken bedeutet fiir An-

tipéidagogen nicht erzieherisch zu denken,

d.h. dem Kind das Recht auf Selbstbestim-

mung anzuerkennen, es als autonom handeln-

des Subjekt zurespektieren und es mit seinem

Lebensausdruck dem Erwachsenen gleichzu-
stelien: >>Péidagogisches Handeln geschieht
immer mit der Absicht, den anderen zu dessen

Besten zu fiihren . . . Die Antipfidagogik
weist diese Anspruchshaltung zuriick<< (H. v.

Sehoenebeck, 1981, S. 5). Entsprechend die-

ser Grundiiberzeugung wurde am 3. Mai 1980

das >Deutsche Kindermanifest< von H.v.

Schoenebeck in Munster vorgestellt, das in 22

Artikeln die Gleichberechtigung des Kindes

fordert. In der Préiambel steht hierzu pro-

grammatisch: >>Die Menschenrechte sind un—

teilbar. Kinder, Miinner und Frauen sind

Modelle einer

gnten Gesellschaft,_ DAS ALTE
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das sind Assoziationen, die Kom-

mune-Grundungen heute hervor-

rufen. Wo aber liegen die Ur-

spn‘inge und Traditionen dieser

Seibstorganisation, die es heute

nur noch am Rande der Gesell-

schaft gibt?

Das Buch schildert zwei histori-

sche Phasen, die mittelalterliche

Dorfgemeinde und die nordameri-

kanische Community und Kom-

munebewegung, in denen gesell—

schaftsgestaltendes Prinzip war,

was heute von vielen der kritisier-

ten Industriegesellschaft entgegen-

gestellt wird: die Verffigungsge-
wait fiber die eigenen Lebens— und
Arbeitsformen und die Gestaltung
der politischen und kultureilen

Sphare in fiberschaubaren Ge-

meinschaften durch ihre Mitglie-
der.
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gleichberechtigt. Jeder Mensch verfiigt von

Geburt an fiber die Féhigkeit der Selbstbe-

stimmung'. . .Jederjnnge Mensch muBunge-
achtet seines Alters, dieMfiglichkeit erhalten,
von den Rechten, Privilegien und Verant-

wortlichkeiten erwachsener Menschen unein-

geschréinkt Gebrauch machen zu k6nnen<<

(H.V. Schoenebeck, 1981, S. 13).

Mit diesen Bemerkungcn sei eine Bewe-

gung angedeutet, die in der Bundesrepublik —-

in relativ kurzer Zeit — nicht nur die etablicrte

Piidagogik und Erziehungswissenschaft zur

Diskussion und Reaktion animierte (M.
Winkler, 1982; A. Flitner, 1982; J. Oelkers/

Th. Lehmann, 1983), sondcrn glcichermaBen
auch einen Proch der Selbstkritik bei péid-

agogisch Handclnden anrcgte und ausloste,
der bis heute anhiilt und dessen Entwicklung
derzcit noch nicht abzusehen ist. Es muB je—
doch deutlich gemacht werden, daB die Kin-

derrechtsbewegung in der Bundesrepublik
keineswegs als homogencr Block in Erschei-

nung tritt. So unterscheiden sich — um nur

einige bekannte Gruppierungcn zu nennen —

‘der therapeutische Weg von >>Frcundschaft

mit Kindern<<l zur Wiederhcrstellung eincr

gleichberechtigten Eltem-Kind-Beziehung
stark von dem aufkonsequente Lésungen aus-

gerichtete und mit massiven Sanktionen be-

drohte >>Kinderbefreiungskampf<< der India-

nerkommune in Nijrnbergz, aber auch vom

Komitee fiir Kinderrechte in der Demokratie

(KID), dem u.a. E.v. Braunmiihl und der

Pedagogikprofessor Wolfgang Hinte angché-
ren und denen es um die Anprangerung des
>>elterlichen Zfichtigungsrcchts<<, der Fordc-

'

rung nach Recht aufBildung statt Schulpflicht
sowie urn das Menschenrecht aul gesellschaft-
liche Mitbestimmung fiir junge Menschcn

geht.3
Kcnnzeichnend ffir die gesamte Kinder-

rechtsbewegung ist, daB sie die Demfitigung
und Knechtung von jungen Menschen als

Ausdruck einer gesamtgescllschaftlich prii-
semen Repression gegeniiber Schwécheren
und Minderhciten bcobachtet und ffir eine

kompromiBlose Verfechtung der Autonomie

und Entschcidungsfreiheit der Kinder eintritt.

»Nur keine Pfidagogik ist anarchistisch!«

Entsprechend dem Kampl‘ von Anarchisten

und Libertiiren gegen jegliche Form von Herr-

schaft und Gewalt fiber Menschen, sind Bil-
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dung und Erziehung, Lemen und Lehre, scit

jeher Thema ihrer Theorie und Praxis (Vgl-
‘

z.B. U. Linse, 1971?; H. Baumann, 1982; H-

Baumann/U. Klemm/T. Rosenthal (Hg),
1985; P. Avrich, 1980; H.—U. Grunder, 1986).
Im letzten Jahrhundert und zu Beginn dcs

unsrigen stand hierbei die Suche nach Alter-

nativen zur Staatsschulpéidagogik im Vordcr-

grund. Es ging nm nicht-autoritéire und nicht—

staatliche Formen von Bildung und Erzic-

hung, um die Umsetzung einer libertéren An-

thropologie in die Pedagogik. Bildung solltc

nichtv nur von Herrschaftsstrukturen befrcit

werden, sondern auch Bestandteil des revolu-

tioniircn Kampfes werden; Lernen und chen

sollten eins werden: Ausdruck eines anarchi—

stischen Befreiungskampfes.
Mit dem Aufkommen der Kinderechtsbc-

chung und der Antipéidagogik in den 700r

Jahren hat das Thema Bildung und Erziehung
auch bei bundesrepublikanischen Anarchi—
stcn eine neue Dimension, bzw. Anregungcn
erhalten. Erziehung und Pfidagogik werden -

in Anlehnung an die antipéidagogische Dis—

kussion — als Ausdmck von Herrschaft und

Gewalt abgelehnt: >>Jede Erziehung ist stam—

serhaltend!« (E.v. Braunmiihl, 1984, S. 31)
oder »wo erzogen wird, kann keine Frciheit

enlstehen<< (G. Wenzel, 1984, S. 22) stehen

stellvertretend fi’zr Positionen in der liberth’ren

Auseinandcrsctzung mit Péidagogik der letz-

ten Jahre, die dieVerbindung von pedagogi-
schcn Interessen und einem anarchistischcn

Anliegen ausschlieBen, bzw. als Unsinn crklii-

rcn: >>Libert5ire Pildagogik ist ein éihnlichcr

Unsinn, wie Freiheit verallgemeinert und oh-

nc Kontext. Sie gibt es niimlich nicht. chc

Piidagogik hat schlieBlich Erziehungsziclc
und zwingt Menschen mehr Oder weniger bru-

tal in die Richtung des jeweiligen Menschen-

bildes<< (G. Kern, FLI-Rundbrief VII, MéirZ

1985).

Antipfidagogik wird in diesem Zusammcn-

hang als eine genuin anarchistische Position

und 1115 Bestandtcil anarchistischen Denkcns

verstanden: >>Zusammenfassend méchtc ich

sagen, daB die antipéidagogische und auch dic

kinderrechtliche Haltung in ihren Grundzii—

gen eine durchaus libertére, anarchistische ist.

Dabei ist nicht bestritten, daB verschicdenc

Piidagogikmodelle freiheitliche Zi'lge haben.

wic dicsja auch von mir aufgezeigt wurdc: nUr

sind sie im Sinne der Anarchie nie konscqucnt
zu Endc gedacht. Pedagogik ist immer Herr—
schaftsinstrument und Herrschalt die Polari-

tiit von Anarchie. Nur keine Pfidagogik ist SO-

mit anarchistisch<< (G. Kern in H. Baumann/
U. Klemmfl‘h. Rosenthal (Hg), 1985.

S. 124).

Ein Streit um des Pfidagogen Bart?

Bei der jiingsten Diskussion hierzu zeigl siCh

jedoch ein Problem, das sich fiir eine fruchtbn-

re Perspektive und Utopie als hemmend cr—

weist: einer ’antipéidagogischen Fraktion‘

stcht eine ’libertfir—pédagogische’ gegeniib-Cfv
wobei die antipéidagogische Argumentatlon
oflmals die Form eines dogmatischen Rune!-
umschlags annimmt, eine Annéherung an 8"

nc libertiire Pfidagogik Zurflckweist und Fron-

ten aufgebaut werden, wo keinc sind und

Gegner gcsucht werden, wo Verbiindetc stc-

hen.

DaB Erzichung und Bildung ein Mine] dCr

Herrschaft waren und sind und seit Jahrhun-
derten so erfahren werden, steht aus anarchl-

stischer Sicht — sei sie antipiidagogischcr oder

libertiir-piidagogischer Art‘ — ohne Zweilel
fest, — daB beide aber auch Wege zur Frcihcfl

sein konnen (wie die Geschichte libertiircf
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Pfidagogik zeigt), wird nus antipfidagogiseher
Sieht bislang abgelehnt.

1984 grill Heribert Baumann in eincm Vor-

trlag auf dem ’Arthur Lehning Symposium‘
dieses Problem aufund knm zu folgendem Er—

gcbnis: »Annrchie und Erziehung muB auf

den ersten Blick wie der Gegensatz von Feuer

und Wasser wirken. Beansprucht nicht Erzie-

Fling. in welchem ideologischen Gewand auch

"11mm, zu wissen, wo es lang geht? Und ist

meht die Aufgabe von Erziehcr(n)/innen, je

naeh politisehem Ansprueh, Kinder fiir den

JCWeiligcn Herrschnftsnnspruch zu formen?

Der Anarchie sagt man sogar nach, eine Leh—

1‘9 Von Gcwnlt und Ordnungslosigkeit zu sein,

dIC. wiirde sic so stimmen, dem Erziehungsge—

dankcn diametral entgcgcnstiinde.
Da der Anarchismus, ich zitiere Rudolf

Rocker. >nieht cin festes in sich gesehlosscnes

SYStem darstellt, sondern eher cinen be-

stimmten Trend in dcr Mensehheitsgcsehieh-
(C. wclcher in Gegnersehalt zu der intellcktu-

ellen Bcvormundung durch kirehliehe tmd ad-

ministrative Einriehtungen nach freier und

ungehindcrter Entfaltung aller individuellen

und gesellsehnftlichen Kriifte im Dasein

strebt<, ist ihm nuch der Erziehungsgedanke

zuzuordncn, wenn auch in einer andcren als

bUrgerliehen oder marxistischen Bedeutung,

niimlich als Inhalt und Form eincr herrsehafts-

{mien Vorbcrcitung von Kindern und Jugend-

When durch herrsehaftsfreie Erwaehsene auf

die Aufgabcn der Zerstorung von Autoritiit

Und Eigentum<< (H. Baumann, 1984, S. 99).

.

Wenn (libertiire) Antipiidagogcn nieht nur

”1 Alternativsehulcn mOgliche Ansiitze sehen

die bestehcnde Sehulpflicht (und damit den

Bildungs- und Erziehungszwnng) zu unterlau-

f9n (vgl. Antipz’idngogik-Gruppe des FLI,

Morbaeh-Merschied 1986), sondern aueh zur

Tnstitutionen- und Schulverweigerung ziufru—

1"3“. die Kinderrechtsbewcgung als Men-

SchenrechtsbeWegung verstehen und von der

Erkenntnis zlusgehen, >>daB innere Autoritii-

ten (Gotter, Ideologen, Philosophen) und éiu—

BCFC Autoritiiten (Fi'lhrer, Priester, Lchrer)

den Menschen daran hindern mit sieh und sei-

ner Umwelt in Friedcn Zu lcben<< (G. Kern/ E.

Tzrubert/ U. Wagner, FLI-Rundbriefx, Miirz

[986). dann stehen sic mit diescn Forderun-

$011 in der Tradition, die cinst als cine anarchi—

Slischc Péidagogik auftrat.

1m N.Tonun,C}.Dennnon,E.Fncdnch,
W. BOrgius oder P. Goodman stehcn hier

Stellvcrtrctcnd fiir cine (Schul-)Piidagogik,
dOren Ziel es ist, bestchendc Piidugogik ails

Mittcl zur Kncchtsehaft zu cntlnrven und li-

bCrtiire Alternativen zu enmtwickeln. Sic

kiimpften in ihrer Zeit mit ihrcn Mitteln gegcn

Unrecht an Kindcrn 11nd fl'ir cinen umfassen-

den Mensehcnreehtsbegriff.

Fazit

Wenn Gerhard Kern von cincm >Anarchisti—

Sehen Lernem nls »cin grundsiitzlich freiwilli-

{105 und in keiner Weise an cin Alter gcbunde-
”CS“ (G. Kern, FLI-Rundbrief VII, Méirz

1985) Sprieht und dies 2115 Position cincr liber-

liif‘b‘n Antipiidagogik Sieht, dnnn driiekt cr da-

mn in treffender Weise die Position cincr zin-

arehistiseh verstandcncn Piidagogik nus, wic

er sic in der Geschichtc vielfzteh nntrefl‘en. L.

Tfflstoi — der von G. Kern auch als Vordenkcr

““105 anarchistischen Lemons gcschen wird —

SCllreiht in seinem programmatisehen Aufsatz

”chr Volksbildung<< (1860); »Dic Grundluge

"Killer Tiitigkeit ist die Uberzeugung, daB wir

"{Cht nur nieht wissen und auch nicht wissen

“mmmwmmdmnmmmdmvmmsmgo

hen muB, daB es nieht bloB keine Wissen-

schaft der Bildung und Erziehungslehre
— der

Piidagogik gibt, sondern dal3 noch nicht ein-

ma] der Grund zu ihr gelegt ist, daB eine Def-

inition der Pfidagogik und ihres Zieles im phi-

losophischen Sinne unmoglich, fiberfliissig

und schéidlich ist« (L. Tolstoi, 1986, S. 46).

100 Jahre spiter nennt G. Dennison in sei-

nem Bericht fiber die ’First Street School‘, die

or 1964—65 in New York leitete, drei Grundla-

gen seiner Grundsehulpraxis, die den Argu-

menten Tolstois folgcn und heute hei Anti—

piidagogcn wiederzufinden sind:

1. >>DaB das eigentliehe Anlicgen cincr

Grundschule nieht die Erziehung in einem en-

gercn Sinn ist, und erst reeht nicht die Vorbe—

rcitung aufdas spiiterc Leben, sondern das ge-

genwiirtige Leben der Kinder— ein Punkt, den

John Dewey wiederholt anfiihrt und der von

vielen seiner Anhéinger sehr mangelhaft ver-

stzmden wurdc.

2. D30 man, wenn die herkommliche Routi-

ne einer Schulc aufgegeben wird (die militari-

sehe Disziplin, der Stundenplan, die Bestraf—

ungen und Belohnungcn, die Vereinheitli-

Chung), weder mit einem Vakuum, noch mit

einem Chaos konfrontiert wird, ‘sondern viel-

mehr mit einer eneuen Ordnung, die sieh in

crster Linie auf Beziehungen zwischen Er-

wachsenen und Kindern griindet, und zwi-

schen Kindern und den ihnen Gleiehgestell-

ten,. . .

3. DaB sieh eine Grundschule — vorausge-

setzt, sie ist klein — auf iiuBerst einfache Weise

leiten léiBt . . . Wenn das Erziehungswesen

heute in der Klemme steckt, so ist das aus-

schlieBlich auf die undurehfiihrbare Zentrali-

sierung und die Gier nach Kontrolle zuriick—

zuffihren, die jede burokratische Institution

durchdringt<< (G. Dennison, 1971, S. 10/11).

Der antipéidngogische Rundumschlag in

Sachen Pfidagogik erseheint mitunter kurz-

sichtig, verkennt Tatsachen und Traditionen,

und deren Vertreter sehen sieh oftmals als

Gralshiiter von Mensehenrechten. Der Ge—

danke, die Menschenrechte konsequent zu

Ende zu denken, sie also auf Kinder anzuwen-

dcn ist — so faszinierend er heute auftritt —

nieht neu oder Erkenntnis einer Antipéidago—

gik. Eine freiheitlich verstandene Péidagogik.

wie sie von Anarchisten vertreten wurde und

wird, befindet sieh in diesem Zusammenhang

jedoch in einem Dilemma. néimlich: wic kann

cine institutionalisierte Padagogik fiberfliissig

gemucht werden, wie kann Lehen und Lemon

verhunden werden angcsichts der Forderung

nneh Frciheit und Gleiehheit nuf dcr cinen

Seite und dem Bediirfnis ,dcs Menschen nnch

Wissen undererseits.

Anders ausgedriickt: Antipiidagogik ztls

Ausdruck und Losungsversueh des Dilemmas

zwisehcn dem Verlangen nach Wissen und

Wollen, nach Sieherheit'und Freiheit, greilt

cin [fir-die Padagogik altcs Problem auf (Au-

tonomic contra Abhéingigkeit) und bietet ei-

nen ch an, der, so radikal nnti-piidagogiseh
er aueh ist, ein genuin péidagogischer ist.

Anmerkungen
l >Freundsehaft mit Kindern — Fordcrkreis c.V.<.

Bundesgeschfiftsstelle: Liitke Gasse 21, 4400

Minister.

2 In eincm Flugblatl, erschiencn Anfang 1986,

sehrcibt die Indiandcrkommune fiber sieh: »Die

lndiancrkommunc ist die bundesweit bekanntcste

autonome Gruppe o/me Péidagogen und StnatS»

knete, die fiir Kindcrrechte eintritt<<; Adressc: In-

diunerkommtme, Mittlere Kanalstr. 34, 8500

Nt'imberg.
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3 )Komitee fur Kinderreehtc in der Demokratim
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1976.

Oelkers,J./Lehmann,Th.: Antipédagogik: Heraus-

forderung und Kritik. Braunsehwcig 1983.

Sehocnehcek, E.v.: 'Kinderreehtsbewegung und

deutsches Kindermanifest. Hg. v. >Freundschuft mit

Kinderm. Miinster 1981.

Sehoenebeck, H.v.: Unterstfltzcn statl Erziehen.

Die neue Ellern-Kind—Bezichung. Miinchen 1982.

Sehoenebeek, H.v.: Antipéidagogik im Dialog. Einc

Einfflhrung in antipiidagogisches Denken. Wein—

heim 1985.

Tolsloi, L.: Uber Volksbildung. Mil cinem Kom-

menlar von Raphael Lowenfeld, eingeleitet und ncu

hg. Von Ulrich chmm. Berlin 1986.

Wenzel, G.: Leserbrief, in: SehwarzerFaden Nr. 15

3/84, S. 21—23.

Winkler. M.: Stichworte zur Antipfidagogik. Ele-

mente einer historiseh-systcmatischen Kritik. Stutt—

gart 1982.

I Bundestreffen de‘r Freien Sehulen in Bonn

vom 16.49. Oktober

Aufruf zur Einmischung

I Die Arbeitsgruppe Sehulpflicht - Bildungs-
I reeht sucht fijr dzls Bunde'streffen der Freien

I Sehulen Materialien, Inlos. Kontziktadressen

I und kompetente Leute, die etwas zum Thema

I Sehulreeht und Praxis und zur Moglichkeit der

Sehulverweigerung in europiiisehen Léindern

berichten konnen.

In der letz'ten Zeit finden massenhaft Bil-

kussion darum, daB Kinder frei entseheiden

konnen sollcn, wie sie sieh welche Bildung be-

sehalfen, kann nur von den Betroffenen und_

mit den Betroffenen gefiihrt werden. Neben

den Diskussionen iiber die Sehulpflieht sollen

Kinder und Eltern fiber versehiedene Formen

der Sehulverweigerung (Krankheit, Trebe-

giinger, Drogenkonsum Oder gar Selbstmord)
ihre Erfahrungen austausehen und in Kontakt

treten.

Das Thoma »Schulverweigerung« ist fiil‘

uns so wiehtig, (1:115 wir versuehen wollen, es in

AG: Freie Sehule - Gkologische Sehule (F5
Wiirzburg/Untertaunus)
AG: Demokrzuie in der Sehule (Freie Schule

Bremen)
AG: Freie Sehule - Naehbarschaftssehule (Ini
Hannover)
AG: Was kommt naeh der Frcien Sehule?

Ubergang zur Regelschule/Beruf/Abschliis-
se (Freie Sehule Berlin UFA)
AG: Nieht-Aussonderung von Behinderten

(Ini Dortmund bzw. Ini Vorderpfalz)

Konraktgruppen fiir diesen Aufruf zur Einmi-

schng: Freie Sehule Niimberg, Kfiiiigsrr. 93.

8500 Nr‘l'mbcrg 1 und Antipc’idagogikgruppc
([65 FL]; c/o Lebensgemeinschafl im Drohnml,

Dr'y'rrwiesc 4, 5552 MorbaCh-Merscheid

l dungskongresse statt, die sieh dadureh aus-

I zeichnen, daB wcder Schiller noeh Eltern an

I der Diskussion beteiligt sind. 1m Gegenteil:
I diese Diskussionen linden immcr mehr in aka-

I demisehen Zirkeln statt. Aber gerade die Dis-

den Volksunis einzubringen.

Aussehnitt aus dem Programm des Bundes-

treflens der Freien Sehulen:

Freitag, 17.10.86:
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KFitisches zum Bildlmgstag ’86

Die Arbeilsgruppe Antipiidagogik dcs‘ F17]
(FOTUm fiir Libertiire Information) schricb 1n

Illrem Thesenpnpicr zum Bildungstag ’86, or-

gflnisiert vom SB (Sozinlistischen Bii‘ro), >>mit

Cmos (ler schwicrigslcn Untcrfangen ist es auf

Ci”Cm >Bildungslng< fiber Antipiidagoglk . . .

2}! diskuticrcma Dicsc Vorahnung crfiillte

Sich.

In der AbschluBcrkliirung der Mziciier
1cim cs [1.21. zwar: »Gcmcinsmnc Diskussm-

“C“ ~ und wo es moglich und sinnvoli is! much

genicinsame Aktionen — konnen der Selbslcr-

'Cnmnis des eigcncn Standorles‘ dcr Korrck—

h” Cigener und anciercr Positioncn dicnen

- ~<< aber: dic Podiumsteilnchmcr (Vertrcter
\Prsghiedcncr Organisationen wic GEW.ID10
(IRUNEN, SB u.z'i. licBen schon 21m Freitag—

/\

'

abcnd, dem Beginn, der von ca, 400 Teilneh-

mern besuchten Veranstaltung erahnen, was

dam in einer AG >>Antipiidagogik/Alternativ-

péidagogik/Institutionelle Bildung<< voilends

deutlich wurdc: Ein Teil der Linken, was aueh

immer 'die Teilnehmer darunter verstehen

mochten. war weder bereit noch fiihig fiber

den institutionellen und péidagogischcn Schat-

ten zu springen.
Wohlwollend lieBen sich die Pfidagogen

auf Alternativschuien ein. Selbst Begriffe wie

>>se|bstbestimmtes . . . Lernen<< durchkreuz-

ten den Raum und phantasievoile Projekte im

Bcreich dcr Alternativpfidagogik schienen

denkbar. In dcr Form der Zukunftswerkstatt

(Robert Jungk) lieBen sich die sozialistischen
Bfirokraten sogar aufTréiumereicn ein, dic 61-

ncn utopischen Sozialisten beschéimen wfir-

den. Die folgenden Trfiumereien entstammen

der AG 1. einer Unterteilung der oben ge—

mmnten Gruppe. Diese Gruppe war stéirker

von libertiir gesinmen Teilnehmern belegt,
was sich his in die Sprache hinein bemerkbar

machte:

»Es besteht kein Schul- und Ausbildungs-

zwang mehr; statt Schule gibt es ein Lernzen-

[rum fijr alle als Interaktions- und Kommuni-

kationszentrum. Alternative Lernangebole
werden vernetzt. An einer Biidungsborse
konnen Bildungsgutscheine eingelost werdcn.

Die darin Arbeitenden sind fiber ein Minde-

steinkommen existentiell abgesichert. Die

Bildungssuchenden organisieren ihren Bil-

dungsweg selbst. Sie erstellen ihre cigene Ler-

nordnung und folgen eigenen Lernzielen. (Sie
konnen als Bildungsziei >>Generalist<< wijh-

len). Das Lernzemrum sol] bei der Suche nach

dem Begreifen des eigenen Selbst der Um-

welt‘ der gr'oBeren Zusammenhfinge und dem

als notwcndig erkannten Eingreifen in diese

Zusammenhiinge heifen. Lernfeid ist das un-

mitteibare Leben imd seine Bedingungen.
Der >>Lehrer<< reagiert auf Nachfrage; er hilft

bei der Beschaffung von Informationen und

E]
n
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1n Lcrnortcn auBerhalb dcr Schule aufgespiirt

Wcrdcn; unter den gegcbenen gcsellschaftli—
Chen Bedingungen ist nicht davon auszuge-

11911, daB die Lornortc im Sinne cincr cmanzi-

Patorischen Bildung unmittelbar wirken; man

braucht cincn Ort, an dem die Lernorterfah-

rung ausgcwcrtet wcrdcn kann — dies kann,

muB abcr nicht dic Schule scin.

Strittige Fragen: Soll man Lcrnorte aufsu—

Ellen, die wir sclbcr ablehncn:

’* Besuch bci dcr Bundcswehr?

Kcrnkraftwerkc?
SOll man nach normativcn Kritcricn Lernorte

auswahlen odcr in welchcm Umfang zur

freien Disposition stellcn? Soll man mogliche

Erlahrungsbercichc vorstrukturieren (. . .),
“m Gcgcnerfahrungen zu ermdglichen (Pro—
blem der Erfahrungsarmut dcs Alltagsle-

bans)?

Aus der Traum!

Die Tcilnehmer bcschlosscn am nachsten

MOFgcn dic Realitiit Bandc sprechcn zu las-

Sc11, d.h. entsprechend dem Jungk’schen Zu-

1<11nftswcrkstattmodell, wclchcs mit drei Pha-

SCH arbeitet (1. Was bedriickt dish, 2. du

garfst von cincr besseren Welt triumen, 3. du

chrlegst, wie du es bei den gegebenen Ver-

naltnissen umsctzcn kannst), wurde nun dar—

“bcr diskutiert, was damn wie realisiert wer-

an kénne.

Spfitestcns bei der Forderung nach einem

RCCht auf Schulverweigerung wurde dann

auch die Bcschréinktheit dcs Denkraumes der

moisten Linken schrill klar. Wie man nur so

cine Fordcrung aufstellcn konne, zutiefst bfir-

gcrlich sci dies (. . .) usw. usf. Vergessen wa-

re“ plotzlich allc Bcgriffe wie >>Selbstbestim-

mung« Oder >>Entschcidungsfrcihcit, zumin-

dCSl natiirlich nicht anwcndbar aul jfingere

Menschcn. HorrorVisioncn von verwahrlo-

50311 Kindcrn wurden konstruicrt: »Stcll die

VOr, Cin Kind aus sozial schwicrigen Vcrhiilt-

nisscn, Mutter debil, Vatcr sauft, Gcschwister

lCrnbehindcrt, usw., hiitte die ach so segens-

michc Schulpflicht nicht!« Hier hattcn sic soo

Viel Phantasic, sic wurdcn zur mehrstimmigcn

Kassandra.

Ncin, dicsc >anarchistischc Haltung<, die

die Mcnschcn dem chrlcbcnskampf preis-

3““ (Beispicl: Statt Schwimmuntcrricht zu ge-

bUn, schubsen die Anarchistcn glatt ihrc hilf—

[030“ Kinder ins Wasscr), die wolltc Mann

nun doch nicht tcilcn: licber >>Briicken bau-

CWS >>Kurse fiir den chrlcbenskampk, »In-

stitutioncn niitzen<< (ganz vcrschiimt und

durcli die Hintcrtiir wurdc deutlich, daB dcr

Herr Lchrcr sich einigcs einfallen 15m, damit

Cr nicht wirklich fiberfliissig wird) waren die

Allernativcn (die sich als hilfrciche Schranken

geféen allzuviel Freiheit crwicscn). Nebclhaft

Stleg die Forderung nach Instituts- und Staat—

Scrhaltung auf. Wie in alten Zeiten wurde dis-

1futicrt, liier und heute, in diescr bosen kapita-

llStischen Welt sci Sclbstbcstimmung und

‘reihcit nicht moglich; man miisse erst andere

achtvcrhaltnisse haben (viclleicht die Dik—

tan” dcs Prolctariats?). Dann sei ja alles Gc-

Ira‘Umtc, auch die Freichit vom Schulzwang

SClbstversti‘mdlich. Na, klingt das nicht allcs

S0hr bckannt? Der realc Sozialismus l‘ciBt gril-
en!

‘

Erstes Resfimee

Elgentlich findc ich cs schade, daB hier nun ei-

nc Polcmik stcht, finde cs noch mehr schade,

“3 durch diese, nicht von uns vorgenomme-
“e Granzichung zum institutsverweigernden

/\

Anarchismus, eine gegenseitige Unterstiit-

zung im Kampf gegen jede Herrschaft unmog—

lich gemacht wird. Auch uns ist klar, daB ein

allgemeines Schulvcrweigerungsrecht augen-

blicklich nicht durchzusetzen ist. Nichtsdesto-

weniger ist es notwendig dariiber offen/offent-

lich zu diskutieren, damit nicht die gar nicht so

geringe Zahl von >>Beleidigten und Unter—

driickterw im Regen stehen gelassen wird. Es

scheint kein Thema von Bedeutung (fiir Lin-

_ kc) zu sein, daB unzahlbare Kinder in diese

Schule nicht oder auch in gar keine Schule

wollen. Sie werden seelisch und kérperlich

krank, wandern ab in Heime, Sonderschulen

oder Psychiatrien. Mann sagt, die Gesell-

schaft ist schuld. Mann fibersieht, dal3 Schule

an sich ein wesentlicher Ausdruck dieser herr-

schaftlich orientierten Gesellschaft ist.

Es mag sein, daB es »gute« oder »bessere«

Schulen gibt. Es gibt auch Menschen, die die-

se Schulen besuchen wollen. O.k. Sollen sie es

tun. Was aber ist mit den darunter Leiden-

den? Scheinbar bleibt einer Minderheit nur

der Guerillakampf und die subversive Aktion

(siehe Stadtindianer u.a.) um einen Rest von

Freiheit zu verteidigen. Zumindest ist von der

derzeitigen Linken nicht zu erwarten, daB sie

kooperativ mit den gesellschaftlichen Kréften

agiert, die mit der radikalen Forderung nach

der Aufhebung aller Zwfinge ernst machen.

Ich jedenfalls war mit der Hoffnung nach

Frankfurt gefahren, diese unsere Negation

(Schulverweigerung) eingereiht zu sehen in

eine Reihe von MaBnahmen, wie: Bildung

Freier Schulen, Stadtteilarbeit, Kinderladen,

Lernzentren/Dezentralen, usw. Doch diese

Hoffnung erffillte sich nicht. Es wurde eine

Ent—Tauschung.

Fraglich wird ein néichster Ansatz, da zu

viele Ent—Tfiuschungen schlieBlich in die Resi-

gnation oder aber zur Aggression ffihren.

Vielleicht hat ja unsere Zeichensetzung in

Frankfurt (die aus dem Sozialistischen, ein A-

Sozial-istisches Biiro machte) einen gewissen

Realitétsgehalt und manchen Teilnehmer ffir

eine Zeit nachdenklich gemacht. Viclleicht

Auf jeden Fall tragen solche Anséitze wie

sie anf dem Bildungstag erlebbar waren, nicht

zu cinem Abbau des Staates bei. Sie stéirken

ganz im Gegenteil die Positionen der Herr-

schenden. Solcherlei »linke« Bildungspolitik
wird zum Werkzeug einer Sozialtechnologie-

(siehe auch Arbeitspapier von Martin, FLI—

Treffcn auf der Burg Waldeck im April 1986; .

anforderbar bei der FLI—Rundbriefstelle, c/o

LiD, Dorrwiese 4, 5552 Morbach—Merscheid)
die den Kapitalisten in die Hande spielt und

ein tatséichliches ProblembewuBtsein gar

nicht aufkommen laBt. >>Linke<< Lehrer, die so

tun, als ob sie »die Anderen Lehrer sein las-

sen<<, dennoch aber die Faden in der Hand

halten, sind die Totengréiber einer freien Ge—

sellschaft; sind die »Hanseln« einer rechten

Gesellschaft, da sie nicht bereit sind, das auto-

ritiitsorientierte Verhaltensmuster zu verlas-

sen und allen Menschen ein autonomes Leben

zuzugestehen. Autonome und selbstbestimm-

te Wesen allerdings kann es nur geben, wenn

von vornherein auf Machtvorsprfinge verzich-

tet wird und die Menschen, junge und alte, ih—

re Gemeinschafts~/Gesellschaftsstrukturen
durch permanente Auseinandersetzung ent—

wickeln.

Egalitéit als Weg und Ziel gleichermaBen
mfiBte auch auf >>Bildungstagem< gelebt wer-

den, sonst wird der Begriff der egalitéiren Ge—

sellschaft zur Phrase.
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Bis zum September vergangenen Jahres war

ich ganz normaler Unglaubiger, Atheist, Ket-

zer. Doeh seit SlCll die miinstersche Staatsan-

waltschalt riihrend um mein unehristliches

Engagement kiimmcrt, bin ich die antikleri-

kale Erfolgsleiter hinaulgefallen. Amtsge-
richt und Landgericht haben mir in zwei Pro-

zessen bescheinigt, dais ich zur Ketzer-Creme

der Republik gehére: ich bin staatlich gepriif—
ter Gottesliisterer.

Einbilden muB ich mir aufdiese zweilelhaf—

tc Ehre nichts,'im Gegenteil. Sollte aueh das

Revisionsgericht in Hamm meine >>rechtmiiBi-

ge<< Verurteilung bestiitigen und das Amtsge-
richt der Mcinung scin, meine Sitzbloekade

vor dem l . Bundeswehr—Korps sowie die Auf—

fordcrung zu iihnlichen Aktionen erliillten die

Tatbestiinde der thigung (§ 240 StGB) und

der Ol‘lientlichen Aulforderung zu Straftaten

(§ 111.StGB), dann kann ich mein Studium

wohl in den Wind schreiben. Ein polizeiliehes
Ffihrungszeugnis bekomme ich untcr dicsen

Umstanden nie und nimmer, die Arbeit iiber

>>Anarchistische Presse in der Bundesrcpu—
blik« muB jemand anders sclireiben.

Eingehandelt habe ich mir den Arger
dureh einen liingeren Artikel im 14-tiigig er-

scheinenen miinsterisehen >>Stadtblatt<<. Im

August vergangcnen Jahres verfaBte ich einen

Aufsatz‘ fiber die strafrechtliche Verfolgung
von Kirehengegnern; - in Heidelberg and

Freiburg, Berlin und Bochum, Kéln und

Miinchen hatte es Anklagen und Prozesse,

Verurteilungen und Freispriiehe in Sachen

>>Beschimplung einer Religionsgemcinscliaft<<I

(§ 166 StGB) gegeben. Ich dokumentierte all

dies unter dem Titcl >>Die Gottespest<< - J0-

hann Mosts anarchistisehe Agitationsschrift
dicnte mir als Uberschrift und Anschauungs-
material. Der Staatsanwaltschalt gefiel mein

Elaborat ganz und gar nicht. Knapp einen

Monat nach Erseheinen des Artikles erhielt

ich eine polizeiliche Vorladung, wenig spiiter
die Anklageschrift. Ich soll >>durch Verbreiten

von Sehriften die Einrichtung einer im Inland

bestehenden Kirehe in einer Weise be-

schimpft (...) haben, die geeignet ist, den 6f—

fentliehen Frieden zu stéren.«

'

kationswissensehaftler,

Die abstruse Argumentation der Ankliiger
verwies dann das Amtsgerieht in die Sehran-
ken. Der Vorsitzende Richter beseheinigte
meinem Artikel eindeutigen Dokumentat-
ionscharakter, mir selbst sauberes journalisti-
sches Arbeitcn und lehnte das Ansinnen der
Staatsanwaltschaft ab, mich wcgen der Zitate
aus der Johann Most-Sehrift sowie diverser
dokumentierender Abbildungen zur Verant-
wortung zu Zichen. Dennoeh glaubte er, einen
Grund zur Verurteilung erkannt zu habeu
hatte ich doch das Titelbild einer alten TIT:
ANIC-Ausgabc in eigenen Worten bcschrie-
ben: >>Das Cover besagter Ausgabe zierte der

>hcilige Mann<, rammelnderweisc mit einem
Sehaf besehiiftigt. das entziickt ein >Der Papst
kommt> jauehzt ..‘« Der SpaB der Frankfurter
Satiriker h6rte bei mir auf. Die Formulierung
beweise cine Identilikation meinerseits mit
der Bildaussage, die vom Gcrieht als >>grobc
geradezu verrohende Veriichtlichmachuné
des Papstcs<< und damit als slrafreehtlich rele-
vant im Sinne des § 166 StGB verstanden wur-

de. 15 Tagesséitze a 1().- DM braehle mir der
. gezeichncte Sodomie-Akt Wojtylas ein. Die

mitangeklagtc pressereehtliclt verantwortli-
chc »Stadtblatt<<—Redakteurin Dagmar von

Kathen wurde freigesproehen.
Doch es sollte noch schlimmer kommen. Der

sowohl von mir als auch von der Staatsanwalt-
schaft initiiertc Bcrufungsprozefi vor dem
Landgericht bcschcrte mir einen Richter der

dchucholsky’schen Karikaturen zum ,Ver-
wechseln iihnlich sah und sich im eaufe der
beiden Verhandlungen als serviler Diencr der
katholisehen Kirche entpuppte. Zuerst ein-
mal schmctterte er séimtliche Beweisantriige
ab, die mein Verteidicr und ich eingebraeht
hatten: Religionssoziologen unrl Kmnmuni-

die TITANIC-Re-
daktion and Hans Magnus Enzensberger als
Most-Kenncr wollten wir als Saehverstiindige
laden. Danach machte er deutlicll, daB ihn der
dokumentarische Charakter meines Artikcls
iiberhaupl nicht interessierc und er den ge-
samten Text cinschlieBlich aller Frcmdpassa-
gen, Zitate und Abbildungen strafreehtlich
abklopfe. und sehlieBlieh verurteilte er mich

und Dagmar zu jeweils 600 DM Geldstrafc.
Mein Artikel, so das Urteil, sei >>undiffercrl'

ziert, bésartig und haBerfflllt<< und 516m (10“

éffentlichen Frieden in erheblichem MaBC-

Beweisen muBte er nichts.

Allmiihlich wird die Sache unangenehm
und teuer. Jetzt wird sich erst einmal d8.S
Oberiandesgericht als Revisionsinslanz mit
der vermeintlichen Gottesléisterung bcschiifti-
gen. Viellcicht ruft eine neuerliche Verurtcl-

lung und mein anschlieBendes Absitzen dcf

Strafc auch STERN, SPIEGEL, ZEIT~

KONKRET und Konsorten auf den Plan. BC-

Sagte Bliitlcr haben bisher - obwohl umfas-

send informiert - keine einzige Zeile abgcson-
(Iert.

Anmerkung der SF—Redaktion: Da kaum Z”

erwarten ist, daf)’ der STERN etc. ein bcza/Illt'S
Interview mi! Holger durchfiihrl um! I1018”."
keincrz Spendenaufruf macht, schlicfim wtl‘

diesen hier an: wer Holgerfinanziell unlcrsn'if—
zen will and kann, schicke das Geld mil (It'll!
Sriclzwort “Holger” an day SF-Komo; wir If!"
ten es drum an ihn waiter und hoffen, (Ia/301‘s?"
ne Arbeit L'iber die »Anarchistische Pressi‘“

fortsetzt, cgal ob er damit einen Spiin'rvn 101’

crkr’impf! oder nichr; wir haben an einer $0
-

Chen Arb‘ei’t [ogischerweise verschiirflcs [mer—

csse.



Anstatt eines Naehrufs

Aueh Henry J aeoby, Freund Ernst Friedrichs

11nd Schiller Otto Riihlcs, ist in Genf verstor-

an. In den letzten Jahren war es in Sachen

>>Franz Piemfert, Oskar Kanchl und Otto

Riihle<< zu einem Briefwechsel mit dem SF

gckommen, in dem Henry Jacoby verdeut—

Iiehte, daB er anarchistische Positionen nicht

mehr teile. Seinen Lebensweg hat or in >>Von

des Kaiser‘s Scliulc zu Hitlers Zuchthaus<<

(DiPfl-Vcrlag Frankfurt 1980) mid >>Davon-

gckommem (Sendler-Vcrlag 1985, vgl. Rcz.

im SF-20 1/86) beschrieben; wir wollen ihn

deshalb selbsl sprechen lasscn und zitiercn ei-

ne, wie wir meinen fiir ihn zentrale Begeg-

“Ung Seincs Lebcns und seiner spiiteren Auf—

fassungen (aus: Von des Kaisers . . .; $.89):

”1m Jahre 1923 gab Otto Ri’ihle in der Schulc Weinmeisterstraifie in Berlin einen Kursus uber

dlls Thoma >>Von derbtirgerlichen zur proletarischen Revolutrom. Der Raum war gepreBt voll.
Schon naeh wenigen Siitzen waren die Horer im Banne des Vortragenden. Jeder Sate war eine

Priignamc Formulierung. (. . .) In groBen Ziigen wurde ei'ne'Phaseologie gesehichtlichen
Ab-

laufs entwickelt: Aufslieg des Biirgertums von der kapitalistisehen Fruhblute in Portugal und
SPHHiCn bis zur franzosischen Revolution. Mit Hilfe von Partei und Qewerksehaft Sichert SlCh

das Proletariat politisehe und wirtschaftliche Vorteile in der kapztnllstischen Qrdnung. Uber-

\Vinden kann sie diese nicht mit Hilfe von Organisationsformen, die die der burgerllchen Ge-

sellsehaft sind. In die Spiitphase tritt diese in eine Krise und nun'muIS das Proletariat als Klasse

auftreten und das kann es nur als Produzent in den Betrieben. Hier findet es
seine ureigene Or—

ganisationsform. Dcshalb sind hochentwickelte Produktionsverhéltnisse dieVoraussetzungiur
Cine proletarische Revolution. Doch bedarf diese auch eines SelbstbewuBtsems desProletanats
als Vollstreeker der Revolution. Der Staatsapparat aber verhindert Revolution nieht nur nut

seinem Gewaltapparat, sondern aueh dureh seinen EinfluB auf Denken und Verhalten.

Von
JC-

der Grammophonplalte, von jedcm Film, von jeder Zeitung, vor allem aber von der Erzre iungf
\vird autoritz‘its-submissives Verhaltcn gesehaffen. Parteien und Gewerksehaften basreren

au

dicsem. In der neuen Phase lost sich der Gegcnsatz Foderalismus-Zentralismus dialelftlsch auf.

Foderalismus war die typische Grundform der feudalen Gesellschaft, Zentrahsmus ist die der

dcr btirgerliehen Gesellschaft. Das Riitesystem mit Maehtbestimmung von unten her und zen-

mllcr I’lanung stellt einc neue Organisationsform dar.
_

.

'

Ein Jahr spiiter spraeh Riihle fiber den autoritéiren Mensehen und dieRevolution.
d .1]

Der gegenwiirtigc Mensch ist nieht nur im politischen Bereich autorrtar—submrssrv
son

31:“-
2111011 Lebensbcziehungen. Abbau des autoritiiren Charakters lst unabdingbar fur den . 6;:
gang zum Sozialismus. In den Handcn des autoritiir dcnkenden Menschen vvird die historisc e

I1011c des Proletariats in Protesten und Revolten fruchtlos bleiben. Die marx1stische Analyse-(1.6
GCscllsehaft miisse dureh Einsicht in die Charakterstruktur crgéinzt werden, fiir die die Inlel-

dual )5 eholo ie Alfred Adlers dic Grundla c esehaffen hat.
‘

’

'

.

“iiryhatteiigden Einclruck, daB wir in einziicigles, noch zu erforschendes Wissensgebiet Binge-

fUhrt worden wm'CIL Die Attacke, die Franz Pfemfcrl, James Broh und‘Oskar‘ Kanehl in

dieser
VCrsammlung gcgen Riihlc ritten, verstiirkten diesen Eindruck nur; hier sehienen uns wre er

Gin Mal die Bcwahrer e on neue Erkenntnissc zu stehen.
_

Fiir uns, die wir mi: Ser Jugendbewegung kamcn, hatte Erziehung und Selbstbildung
VOH

Anfang an eiuen Platz in unserer Vorstcllungswelt gehabt. Das Maehtproblem, (13.59?” agar-
ehistischcn ldee cine so prominente Rolle spielte, hatte eine offensrehthche Affinitat zu em

BCgrill des Machtstrebcns in der Adlerschen Psychologie.«

Nachruf auf Hans Popper

Am 3.1.1985 ist Hans Popper, Pazifist und

Anarchist, im Alter von 74 Jahren gestorben.
1910 in Wien geboren, lebte er wiihrend des

ersten Weltkriegs in der Tschechoslowakei.

Zu seinem 8. Geburtstag bekam er die 'tsche-

chische Staatsbiirgerschaft, die er bereits kri-

tisch iiber sich ergehen lieB, wuBte er doch

bereits, daB alle Staaten Kriege machen und

z.B. den Vater fiir 4 Jahre wegnehmen konn-

ten.

In Prag studierte Hans Popper Jura und Phi-

lologie; zum SchluB sprach er 19 Sprachen. _

Als Sudetendeutscher hiitte er in der Tsche-'

choslowakei dienen sollen; aufgrund seiner

bekanntgewordenen pazifistischen Agitation
erklarten ihn die Behérden jedoch fiir un-

tauglich.
1938 emigrierte er naeh Palastina. Dort be-

obaehtete er, wie die Menschen ohne Staat

und ohne Regierung (bereits seit 1918) his

1948 lebten; wie sie alles alleine aufbauten,

gar gegen den Widerstand der britisehen

Mandatsmacht.. Er beschrieb diese Erfahrun-

gen in seinem Bueh »Die freie organisierte
Gemeinsehaft des jfidisehen Yishuv in Pala-

stina - soziologische Analyse«, das im Juni

1949 in Tel-Aviv erschien und vom Verlag
Klaus Guhl, Berlin auf deutsch herausge-
braeht wird. (Yishuv ist der hebréiische Name

fiir die jiidische Einwohnersehaft Paléstinas

1918-1948).
Als Hans Popper kurz naeh der Staatsgriin-

dung in Israel Soldat werden sollte, verwei-

gerte er den Dienst und wurde in einem Mili-

térlager arretiert.

1961 ist er nach Deutschland zuriickgekehrt
und lebte in Miinchen. Im Jahre 1967 griinde-
te er die »Sammlung anti-zionistiseher Ju-

den<<, die ungeffihr bis 1980 existierte. Héiufig
traf er sich mit dem ebenfalls nach Mt’mchen

zurfickgekehrten Augustin Souchy zur Dis—

kussion fiber “natiirlichen Anarchismus",
wfihrend Souchys Krankheit unterrichtete er

dessen Freunde und Genossen. Im Miinehner

BLA'IT veroffentlichte er einen Naehruf auf

den am 1.1.84 verstorbenen Souchy; im sel-

,

ben Jahr schrieb er sein humorvolles >>Anar—

chistisches Lesebuch<<, das sich mit verschie—

densten Themen des Anarchismus auseinan—

de‘rsetzt und auch Briefe an Regierungsmit-

glieder und deren Antworten enthéilt. Das

Buch wurde im Juli 1986 vom Verlag Klaus

Guhl, Knobelsdorffstr.8, 1000 Berlin-19 her-

ausgegeben. .

sf, nach Angaben von Syma Popper

nun
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Zwei konkrete Planungen zum Aufbau anar-

chistischer Siedlungen bzw. zur pragmati-
schen Anarchie in bestehenden Dorfern. Wer

sich in die Diskussionsprozcsse einbringen
will, wer Lust hat mil sich selbst einen ande-

ren Weg einzusehlagen und dennoch nicht in

eine fadenscheinige Idylle abzutrilten, kon-

taktiere, allerdings kritiseh:

Horst Stowasser (Projekt A), Turmstr.2, 6330

Wetzlar

oder

Informationsdicnxt Okodorf, PF 103 007,

6900 Heidelberg.
Da das Projekt A in Anzlrehokreiscn be-

reits besser bekannt sein diirlte, verwiesen sci

auf die unregelmiiBig erscheinenden Hefte

AHA, die den jeweiligen DiSkussiorisstand

wiedergeben; soll hier kurz die Okodorf Idee

vorgestellt werden, wir folgen dabei einer Zu-

sehrift von Jiirg Sommer, Heidelberg.
»In einem Ckodorf sollen die Grenzen durch-

broehcn werden, an die selbstvcrwaltete Be-

triebe immer wieder stossen. Diese sind niim-

lich in zweifacher Hinsieht vom kapitalisti-
sehen System abhiingig: Erstens miissen ihre

Produkte dort konkurrenzfiihig sein, was zur

Rationalisierung zwingt, Oder. wenn das

nicht gelingt (LB. aus Kapilalmangel),>zur
Selbstausbeutung fiihrt. Zweitens miissen die

Mitarbeiter die Waren und Dienstleistungen
zu ihrem Lebensunterhalt auf dem kapitalisti-
schcn Markt kaufen. branchen also ein regel-
miiBiges Einkommen.

Diesen Zwiingen ist nur zu entkommen,
wenn in beiden Bereiehen Unabhiingigkeit
vom kapitalistisehen Markt erreieht wird.

Das konnte in einem Okodorf durch weitge-
hende Selbstversorgung gelingen. Dort wer--

den die Waren und Dienstleistungen in erster

Linie fiir die Bewohner selbst hergestellt und

nicht [iir den Markt. Konkurrenzffihigkeit ist

nicht mehr notwendig. Der Wert der Waren

bemiBt sich nicht in Geld (Tausehwert), son-

dern nach dem praktischen Nutzen (Ge-

brauchswert). Gleichzeitig sind die Oko-

Dorfler nicht mehr auf das Geldverdienen an-

gewiesen (aufier vielleicht fiir ausgefallene

Sonderwfinsehe), weil sie fast alles, was sie

zum Leben brauchen kostenlos im Dorf er-

halten (Subsistenzwirtschaft).

-OFJEfE“.d'°.J£lf‘A

. Abrackern wie die Bauern?

Bauern sind kaum noch Selbslversorger,
sondern produzieren hauptsiichlieh [fir den
Markt. Dort aber sind die Erzeugerpreise zu

niedrig; diese von den Bauern immer wieder
erhobene Klage ist durchaus berechtigt. Um
mit der iibrigen Einkommensentwieklung
Sehritt halten zu konnen, sind sie nicht nur zu

fiberdurehschnittlichen Arbeitszciten, son-

dern uuch zu fortschrcitender Masscnproduks
tion, Rationalisierung und Industrialisierung
dcr Landwirtschuft gezwungen — mit den be—
kzmnten negativen okologischen Folgcn.

Wilhrend in der EG nur noch 3% der Be-

volkerung als Bauem den Rest der Bevolke-

rung erniihrt, ist dieser Anteil im Okodorf
vielleicht bei 30—40% (dann blieben immer
noch genug Leute iibrig [fir Handwcrk

Dienstleistungs- und kiinstlerische Berufe):
Und dieser Anteil versorgt nur das Okodorf
(mit snnften chhniken, Biogas, Wind etc.

Wie im folgendcn ausgeffihrt wird, Anm.SF).

Probleme

Die Grfindung von Okodorfern ist bisher nur

im européiisehen Ausland, in Israel (Kibbu-
zim) und den USA gelungen. Versuehe in dcr

BRD sind scit 10—15 Jahren immer wieder g0-

'j scheitert. Die Problems sind aueh nngleicll
, groBer als bei selbstverwalteten Betricbcn.«

(SF-Zwischenbemerkung: Was jetzt kommt.i

niimlieh, dziB es nur damn liegt, daB die 01(0-

dorf—Initiative jeden nehmen muB. um groB
gCHUg zu werdcn und um die notige Kupitnl—

. krnft fi'ir Landkauf zu erhalten, scheint uns
—

was das erstere anbetriflt — nicht das wa/Irc

Problem sein zu konnen, denn bislang WllfdC

uns kcin Okodorf bekannt, das an den unler-

sehiedliehen Interessen der Beteiligtcn g0-

scheitert wfire; vielmehr: e5 gab noch kcines!

Was das zweite anbetrifft, kénnen wir uns die

Probleme lebhaft genug vorstellen, nur: wir

wiirden dann nicht sagen. daB »wir den

Zwiingcn der kapitalistisehen Wirtsehnl‘t ent-

kommen<<. wie die Oko-Dorfinitiavler diCS

eingangs meinen. Denn aueh die Mchrzzlhl
der selbstverwalteten Betriebe h'z'mgt weniilcr
vom Verkauf ihrer Ware auf dem [reion knpi-
talistischen Markt ab, als vielmehr V011 dCfl

zum Teil holien Krediten, die bei Land- Oder

Hauskauf, Maschinenerwerb, etc. aul‘gcnom-
men werden mufllen und die Kollcktivistw

zwingcn, rationell zu arbeiten, um cbcn mehr

als ihrcn eigencn Bedarf zu erwirtschul‘ten.

@us diesem Systemzwang seheint uns (1115

Okodorf ebenfalls nicht ausbrechen zu k611—

ncn.

Trotzdemz) »Aueh die Okodorl-Inilinliv-

gruppen miiBten also in die Lage verscn wer—

den, ihre Mitglieder auswéihlen zu kennel];

umgekehrt sollte jeder Interessent die Mog'

lichkeit dcr Wahl zwischen verschieclcncn

Gruppen liaben. Das will der vor kurzcm gt:—
griindete Informationsdienst Okodarj' errcl-

chcn. Er informiert regelméifiig fiber dib‘

nenesten Entwicklungen, bietet Room 2111'

Diskussion und kflndigt die jéihrlich vcrzm-

staltcten Kongresse der Initiativgruppcn zum

persénlichen Kennenlernen an.
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‘5’ Wcr mchr fiber dic Hintcrgrfinde dcs faschisti-

schen Brandansehlages vom 8./9. Mai 1986 auf das

autonome Zentrnm Alhambra in Oldenburg crfah-

ren \vill, kann sich die Nr. 17 (Juli 86) dcrAl/mmbra-

Zeitrmg kommcn lassen. Konmkt: T. Harte], do Her-

mannxtr. 83, 2900 Oldenburg.

‘>“<’ lnfos zum Fortgang dcs Prozcsscs gcgcn Otelo de

Carvalho (Nelkcnrevolution, 25.4.1974) in Portugal
k(inncn jctzt bestcllt wcrden: Kontakt: Maitre C.

Gillmtum, 11 bis rue Lunain, F-75014 Paris.

’3’ Franziisisch-Sprechcnde gcsuchl. Wiihrend dcr

Sure-Demo 1985 in Berlin wurdc dcr franzosische

Genosse Roger Szalkowski verhaftct. Da er sehr

Schlcclit dcutSCll sprieht, ist scinc Isolation nahczu

Perfckt. Schreibt ihm naeh Alt-Moabit 12 A, 1000

Berlin-21.

1'? Karl Liebknceht und Rosa Luxemburg — Ein Ver-

such Gcscllichtc lebendig zu machen. Dicse Klein-

hroschiirc kann man gcgcn l.-DM vom AK Karl

Licbknccht Frankfurt crhaltcn. Postscheckkonto

NR 51 52 26 - 605, Karin Puck, Pack/1 Frankfurt.

‘3'
Gcschiidigte Einzaliler an das WISK (Westdeut-

Schcs Irlandssolidaritiitskomitcc) fordern zum Boy-
kn“ auf, (la sic nic dic bczahltcn Biieher und Bro-

SChl‘lmn bckommcn habcn, Mahnungcn arrogant
Oder iibcrhaupt nicht bcantwortct werdcn, nicht Bc-

St011108 sclilieBlieli als Ersatz gelicfcrt wurdc, Bro-

SChiircn statt bezahltcr Biichcr kamcn etc.

Aus diescn schlcchten Erlahrungen liiBt sich schlic-

Ben, (1:113 dcr WISK-Vetricb mit maBloser Schlud—

drilllx'cit betricbcn odcr daB systematisch Geld aus

Cr Szenc abgezogen und dcr Irland—Solidaritiit

mellr gcsehadct als gellollen wird. Die lnitiativgrup-
De Such! Menschen, dic WISK-Lcutc kcnncn, um

cn<.llich dic notwcndigc Diskussion zu fi‘ihren. Kon-

W‘": Klaus Hciricnmmt, Auf dem Brinke 12, 3000

“"nover 91.

1'} Spendct ffir die Arbcit dcs Ermittlungsaussehus-
scs Freies Wackerland (P. Spiith, Sparkasse Schwan-

dorf, BLZ 750 510 40; Kontonr. 380 561 068). Der

ErmittlungsausschuB stellt die Kontaktc her zwi-

schen chtgenommcncn und Rcehtsanwa'lten, koor-

dinicrt dic Termine fiir RA-Bcsuchc im Knast bci

dcr Vorfiihrung vor dem Haftrichter; gibt Rechtshil-

fcauski‘tnfte; ist Komaktstclle fiir dic Presseagentu-

rcn; lcitet Erklarungcn an die Pressc wcitcr; sam~

melt Dokumentationsmaterial, Fotos, Gedaehtni-

sprotokolle zur Vorgchcnsweise der Polizci; leitet

Infos fiber Geriehtsvcrhandlungcn gegcn WAA—

Gegncr wcitcr etc.

Uber das Bfiro lauft zudem die Koordination von

Aktionen (Ostcrcamp. Plingstcamp cte.).
Kontakt 11ml Infostelle: Brim »Freies Wuckerlaml«,

Altenschwand 91, 8465 Borlenwéhr.

fr Was die Sandinistcn Von den Anarchisten haltcn
-

namlich gar nichts bzw. das, was schon immcr im
marxistisch-lcninistisehen Wértcrbueh stand (Klein—

bi‘trger, Konterrevolutionarc ole), kann mcnseh
ausfiihrlieher in dcr ncuen schwcizer Anarchozcrt-

sehrift BANAL nachlesen (4,-DM). Bezug:Anares-

Verm‘eb, PF 229, CH-3000 Bern-8.

7‘1 Ein Photoband zum Kongrell in Venedig ist er-
schicncn; cr enthalt 270 Aufnahmcn. Bezug: Erlizzo-
m' Antistuto, Via Guido Rem' 96/6, 1-10136 Turmo-

fi’ Gcsucht werdcn Infos zum Thema >>Umgchung

dcs Kricgs-, Zivil- und Ersatzdienstcs<< ffir ein Hand-

buch fiir Kriegs- und Zivildienstfeinde. Wer hat Er-
fahrungen mit Gcsctzcslficken etc. Kontukt: Frere

Journalisten, PF 10 28 01, 4630 Bochum-I.

‘1‘: Die initiative gegen Wehrpflicht gibt cin‘ Diskus-

sionspapier zur Arbeit gegcn die Wehrpflicht her—
aus. 85 S., 4,50DM. Die Broschijrc enthalt u.a. dlC

Gcsehichtc der Wehrpflicht, Kriminalisierung, Ver-
weigcrung, Descrtation, Zivildicnst-ljbcrwa-
Chungsverwcigcrung, Knastbewegung, 1(riegssteu—
crboykott, Zusammenhang mit Siehcrheitsgcsetzcn.

VOBO usw., Infos zur Kampagnc gcgcn Wehr-

pflicht. ,. .

Kontakt: C. Rosemhal, PF 3201, 3400 Gottmgen;

Stadlspurkasse de'ngm (BLZ 260 500 01), Ktom’.

I800 40 69.

a Bctrifft Emma Goldman-Forschung. Die amen-

kanische Universitiit Berkeley vcrsucht alles von uncl
fiber Emma Goldman zusammcnzutragen; dabci

sind die Buehhinweisc wcitgehcnd erfaBt until es gcht

vor allem um Erwahnungen in altcn anarchistischen
Zeitschriften. Wcr solchc Stcllcn kcnnt, mogchsre

mitteilcn; wcr in Archivcn auf Polizciakten etc. stoBt

(Emma Goldman war z.B. 1932 auf eincr Dcutsch-
land-Rundreise) mégc sic kopicren und zuschiekcn.
die Kosten wcrdcn sclbstvcrstandlich jCWCllS crstat-

tet; wcr gar Bricfc von odcr an Emma Goldman
kcnnt odcr wciB, wo welche zu findcn smd, soll stch

cbcnfalls mclden. Dicse Suchc bczieht sichnur auf

den dcutschsprachigen Raum, in andcrcn Landcrn,
wic 2.13. den Niederlanden (IISG Amsterdam) “/1111

bcrcits von andercn Genosscn dicscs Projekt untcr-

stiitzt. Kontakt: Wolfgang Haug, PF, 7031 Grafe-

rum-1.

3k Flatten: >>Gcncralstreik ein Lebcn lang« - Zitat

Gregor Gogs auf dem Stuttgartcr Vagabundcnkon—
greB 1929. Vagabundenliedcr, nicht nur romanti-

seher Art. Bezug.‘ Peter Pandula, Grabenxtr. 28,
7410 Reutlingen-Z.

»Thc Ex<< — Anareho-Doppelsingle zum Spanischcn
Burgcrkrieg. Diese hollélndischc PUNK—Band hat

sieh cinen (sehr lohncndcn!) Photokatalog zu Spa-
nicn 36-39 einfallen lasscn, in dcsscn Titelumschlag
dic bciden Singles stccken.

Kontakt.‘ The Ex, Gulgenstraut 4a, NL- 1013 LTAm-

sterdam; Vertrieb: u.a. De Konkurrem, Postbus

14598, NL-1001 LB Amsterdam.

«a: Dic anarchosyndikalistisehc Bewcgung Argenti—
niens, FORA, friihcr nach dcr spanischcn Sektion
die gréBte der 1AA, reorganisiert sich wiedcr. Infos

bei: Jesus Gil, C. Sulvmlorcx 1200, 13110205 Aires

C. P. 1167, Argentinian.

a": D35 Libel-tare Forum Berlin vcrtrcibt cin Flug~
blatt >>Anarcho—Syndikalistcn: Gewcrkschafter ge-

gen Atomstrom<<. Kontakt: Libel-[fires Forum, Gnei-
semmstr. 2, 1000 Berlin-61.

ll
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* Grofldemonstration am 8.11. in Hanau fiir

die sofortige Stillegung aller Atom-Anlagen.
Mit fast 20 Atomanlagen und -firmen in und

um Hanau befindet sich dort die gréBte Zu—

sammenballung der Atomindustrie in Euro-

pa. Von dort aus droht eine Plutoniumverseu-

chung ,ganz Europas; dort werden u.a. Uran-

vorkommen verarbeitet, die in Indianerreser—

vaien und aus Namibia unter repressiven Be-

dingungen gewonnen werden. Kontakt: In-

itiativgruppe Umweltschutz Hanau (IUH),
Niihel'ahrtsweg 5, 6450 Hanau-Steinheim

(Tel.06181/61339, Mo 20-24, Mi 16—20 Uhr).

* Demonstration gegen die WAA und die Plu-

toniumswirtsdiaftspolitik in Miinehen am

4.10.86 — 11nd wenn die GRUNEN aus wahl-

taktisehcn Griinden nicht mehr mitmaehen

wollen, muB es erst reeht cine Massendemon-

stration werden, damit sie endlich mcrken,
daB sie nicht die cigentliehe Bcwegungen re-

priisentieren, sondern nichts weiter sind. aIs

was sic seheincn: Stellvertretcr.

* Vom 20—21. September wird in Bremen ein

Seminar Ungehorsam werden - Widerstand

leisten — Unfreiheit spiiren veranstaltet. Re—

ferentin und Kontakt: Katja Tcmpcl, 72?].

04294—1247.

Daran SchlieBt sich ein Seminar in Wustrow

an Der wahre Ort fiir einen gerechten Men-

schen: das Geféingnis?

* Vom 19.—21. September finder in der Bil-

dungsstiitte Wustrow ein Seminar fiber Ge-

waltfreiheit und Basisdemokratie statt. Refe~

renten: Karen Hinriehs Lind Christoph Bese-

mer (GA Freiburg); Leitung: Wolfgang Hert—

le. Kontakt: Bilclzmgs-uml Begegmmgsstlitte

fiir gewaltfreie Aktion e.V., Kirchstr.14, 3135

Wustrow.

* Vom 24.—26. Oktober findet in Hannover ei-

ne Tagung zum Thema Die Friedenshewe-

gung vor der Bundestgaswahl statt. Fragen-
u.a.: Wie wcit wird sich die auBerparlamenta-
rische Friedensbewegung in den Wahlkampf

einmischen, um ihn fiir ihre Ziele zu nutzen?

Wie kennten eigene Widerstandsperspekti-
ven ausschen? Bildet die Friedensbewegung
einen Gegenpo] gegen die sich verbreitenden

Hoffnungen auf ein rot-griines Biindnis? In—

wieweit konnte sie Druck auf ein solches

Biindnis ausfiben? Leitung: Dieter Schc'iff-

mann (Bremen), Gerhard Stamer (Wustrow).
Kontakt: Tel. 05843 507.

AUS DEM lNHALT:

Der Supergau von Tschernobyl
Chronologie des Unfalls und der Folgen
Gesundbeten contra Horrormeldungen
Ein Reaktor geht durch

Der Unfallreaktor von Tschernobyl
Katastrophensehutzplan Stacie

Die Folgen von Tschernobyl
Die Zusammensetzung der Wolke

Gibt es Strahlenschutzmaflnahmen?
Was passiert in unserem Korper?
Zwischen Panik und Verdréngung

Atompolitik nach Tschernobyl

Strahlenschutzkommission
Staatliche Informationspolitik

‘

SPD und Griine

Sofortiger Ausstieg ist méglich
Kippt das Atom programm?

Europa unter der Wolke

Widerstand nach Tschernobyl
Schlaglichter des Widerstandes

Endlager-Spektakel
Herzschlége
Wackersdorf einschl. 07.06.

Brokdorf, Kleve, Hamburg
Aufschwung der Anti-AKW-Bewegung?

Diese Dokumentation der Anti-

AKW-Bewegung kann bestellt wer-

den (fiir 5,- DM, ab 10 Ex. 3,50 DM)
bei: a t 0 m

, Postfach 1945 in 3400

Géttingen (Tel.: 0551/7700158) u. o.

radi -aktiv, c/o. A. Aschenbrenner,
KeBlerplatz 15 in 8500 Nfirnberg.

Atom

berichtet von den Standorten von

Atomanlagen
setzt sich kritisch mit der Friedens-
bewegung und den Griine'n auseinand.

Atom
erseheint zweimonatlich u. kann fiber
die Gettinger Adresse fiir 4,- DM abo-

niert werden.

Termine
* Fiir Spéiturlauber! Im September und Okto-

ber téiglich zwischeri 15—18 Uhr hat das Musée

Paul Reclus (Place de la Halle, F—24500 Dam-

me (Dept. Dordo'gn'e; fistlz'ch von Bordeaux)

geoffnet. In diesem Haus werden neben tradi-

tioneller Volkskunst aueh Erinnerungsstiickc
des bekannten Geographen und Anarchisten

des 19. Jahrhunderts Elysee Recius ausgc-

stellt. Eintritt frei!

Ganzjéihrig (auBer Dienstags) von 14—1730

Uhr geoffnet hat das Musée Maximilian Luce

(Hétel dc Ville, F~78200 Manter-la-Jo/ie (Re-

gion Paris). Das Museum enthalt 130 Werkc

von Luce, einem Freund der Impressionisten
und Anarchisten Serrat und Pissarro. Zum

Thema »Arbeit und lokale Landschafm. Da—

neben weitere Werke u.a. von Van Dongcn.
Luee (jun.) und Van Dongen haben zudem ei-

ne betraehtliehe Mange Material zur Illustra-

tion anarchistischer Bucher zusammengetra-

gen. Eintritt frei.

Ebenfalls ganzjahrig (auBer Dienstag) VOH

10.30—18 Uhr und Sonntags von 14—18.3()Uhr

(")ffnet das Musée d’art et d’histoire (22bis ruC

Gabriel-Peri, F-97400 Saint—Denis (Vorort
von Paris). Die zweite Etage ist der >>PariSCf

Kommune<< gewidmet: mehr als 10000 Werkc

(Gemaide, Zeichnungen, Plakate, Stiche. F0‘

105, Zeitsehriften, Dokumente 11.11. Als Bei-

spielc seien erwéihnt: La Libératricc V011

Steinlen; 2 Portraits von Louise Michel von

Girardet, La Barricade — ein Stich Von Manet

usw. Freier Eintritt nur sonntags!

* Ein Bakunin-Denkmal in Moskau a
Nach der Aufsteilung des ultramodernen Bll'

kunin—Denkmals von Boris Koroljoff Wilgwn
es die verantwortlichen Manner, im BewuBt‘
sein der Unpopularitét derartiger Experimen—
te. Iange Zeit nicht, die Statue iiberhaupl Zf‘

'

enthiillen und hielten sie andauemd hinter 0"

nem Bretterverschlag verborgen; als abcr

dann in den kalten Wintertagen arme Leutc

die Bretter davontrugen, um sic als Brenn-

holz zu verwenden. da wurde eines Tages zur

allgcmeinen Bestfirzung das unverhfilltc MQ'
nument sichtbar. ein Anblick, der sogleich Cl

ne wahre Revoolte der Massen hervorrici-
Die allgemeine Entrfistung ging so Wcit. daB

die politischen Behorden es vorzogen.
c1119

Denkmal sofort demolieren zu Iassen.

(aus: Rene Fiilop-Milier: Geist und GcsichI

des Bolschewismus; Zl‘irich/LeipziglWicn
1926)
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blr. SF-21: Franz Jung (Art. v. Hcrby Sachs)

--.mil Interesse habe ich den FRANZ JUNG Arti-

kCl gelesen. Vor etliehen Jahren wurde ich schon

auf Jung hingewiesen. So habe ich seinerzeil zu den

Crsten Intercsscnten dcr Subskriptionsausgabe des

JUNO-Werkes in der Edition Nautilus gehort. Bis

Jetzt habe ich diesen Sehritt nicht bercut. Mich faszi-

Inert dieser Jung trotz - oder gerade wegen
— seiner

Widersprfiehliehkeilen.

(
MARXISTISCHE KRITIK Nr. 1 erschienen

Wozu eine neue marxistisehe Zeitsehrift?

* Um jene scheinbar smtsam bekannte Theo-

ne miucls einer kritischen Bedinungsana-

lyse der alien untergehenden Arbeilerbe-

wegung gegcn den Strich ihrer historischen

Emwicklung und Interpretation zu bfir-

sten.

’35 Um die marxislisehen Fundamentalkatego-
men in der theoretischen Auseinanderset-

zung mit den neuen gesellsehaftlichen Er-

sehemungen neu zu erarbeiten.

ll - I. Juhrglmg
Mar: I936

Pm}: (L- D.”

[SSW Ill 7340“

Zeilsrhn’flflir rm-qu/inm'ire Theorie and Polilik

Krise der Arbeit -

Arbeit der Krise
‘

&. M

‘

”Die Krise des Tauschwerts“: Neubestim-

mUng dcs Begriffs der produktiven Arbeit;

VCrgesellsehaftung der Arbeit durch Verwis-

Scnsehaftliehung der Produktion; der Zusam-

menbrueh dcr (Mehr)Wertproduktion.

finDas Abstraklwerden der Arbeit“: die histo-

rl§ehe Entfaltung einer wesentlichen kapitali-

stisqhen Realkategorie und die Entfaltung ih-

res lnneren Widerspruchs durch Anwendung
def Mikroelektronik.

i ”Wisscnschaft, Rationalisierung und Quali-

lllcatlon im Kapitalismus“: Uberblick fiber die

Wlssensehaltliche Debatte vom Rationalitéits-

bcgnff Max Webers bis zu den heutigen Fra—

gCn dcr Automation.

Mnnxrsrrscm: KRITIK erscheint unregel-

mleig, mindestens aber zweimal jéihrlieh und

erd herausgegcben von der INITIATIVE

MARXISTISCHE KRITIK (IMK)

Emzelprcis DM 6,-. Ffir Buchhandler und

Wlederverkfiufer DM 4,-. Abonnement (vier

Ausgaben) DM 24,-.

Verlag Marxistische Kritik, Postfaeh lel,

8520 Erlangen.
Beslellungen und Abonnements an die Adresse:

wen lrion, Postfach 2441, 7900 Ulm

Im Zusammenhang mit der Nautilus—*Ausgaoe
moehte ich darauf hinweisen, daB die Abonnenten

der Werkausgabe in 10 Biinden den »Weg nach un-

len« nicht als Bestandteil dieser Ausgabe und auch

nicht zum Subskriptionspreis bekommen‘ Der

»Weg nach unten<< ist laut Vcrlagsauskunft nicht

Band 4, er erschien als >>Sonderausgabe<<.
Im Artikel ist ein kleiner Widerspruch. Auf Seite 50

heiBt cs »Der Weg naeh unten« wird 1961 verfiffent-

licht. Auf Seite 47 heiBt es hingegen: >>Unter dcm

Tile] Der Torpedokafer war auch dieses Bueh schon

Anfang der 60er Jahre erschienen. Das Buch hieB

bei Erseheinen »Der Weg naeh unten«. Dann kam

1972! nicht Anfang oder Ende dcr 60er Jahrc »Der

Torpedokafem als Tasehcnbuchausgabe auf den

Markt. Auch die andcrcn erwahnten Ausgaben in

der Sammlung Luchterhand sind crst Anfang der

70er Jahre erschiencn. ..

P.S. Laut >>Weltrevolution<< muB der im Anhang er-

wfihnte Jan Appel vor nicht allzu langer Zeit ver—

storben sein.

Bernd Sigel, Tfibingen

[Weil wir’s jetzt doeh genau wisscn wollen: Untcr

dem Sammeltitcl Die roten Jahre 1 bzw. II, 1972

bzw. 1973; Anm. dcr SF—Red.]

btr. SF-Zl: Libertarians

...ieh kann die norwegische Variantc erganzen: die

Volksabslimmung 1973 fiber die Mitgliedschaft in

der EG ffihrle zu ciner Reihe von Absplitterungen
aus dem etablierten Parlciensystem und zu zwei

Neugrfindungcn: einmal den Marxisten-Leninisten

>>K0mmunislcn — Parlei dcr Arbcitcr (AKP, m-I)«,

ein links-schizophrenes Gebilde und zum andcrcn

rcehts, zu dcr nach ihrem Grfinder so genanntcn

»Anders Lange Partei<<. Naeh seinem Tod 1976

fibcrnahm ein Typ namcns Carl J. Hagen die Ffih-

rung und seitdem heiBt die Gruppierung »Fort-

sehrittspartei<<. Es gab in ctwa zeitglciehe Grfindun—

gen parallel in Danernark (Glistrup) und Finnland

(Veikko Vennamo). Ahnlieh den Amerikanern sind

die skandinavischen Ablcger rcehts-populistisehe
Bewcgungen. Der allgcmeine, verschwommcnc Ap-

pell an cine Unzufriedenheit soll Inhalle ersetzen;

dabei sind sie fiffemlichkcitsgeil ohnc Grenzen; ein

Beispiel: Kabelt der Norweger Carl J. Hagen an cine

Bfirgermeistervcrsammlung in der Finnmark: >>Wir

sind ffir den totalen Stop aller Entwieklungshilfe und

wollen die freiwerdenden Mittel an die Finnmark

fiberffihren.«

Ju'rgen Wierzoch, Oslo

*Aufruf:

Durch Zufall entdeekten wir auf dem Flohmarkt ci-

nen Aquarcllblock mit 22 Aquarcllen aus den ersten

Tagen des Spanischen Bfirgerkriegs. Naeh unserer

Meinung sind nur wcnige Excmplare nach Dcutseh-

land gekommen und hier nie veréffcntlieht gewe-

sen. Gerade zum 50. J ahrcstag kommt ein Flut von

Literatur auf den Markt, doch fast niehts in Rich-

tung Kunst im Spanischcn Bfirgerkrieg. Wir halten

das Dokument ffir veroffcntliehtungswfirdig. Das

Problem dabei ist, daB die Farblithographien zu teu-

er sind, um es in Eigcninitiative zu verfiffcntlichen,

zumal die Auflage gering ware. Auch ffir die ange-

sproehenen kleinen A-Verlage ist es zu teuer. Des-

halb suehen wir auf diesem Weg Leute, vielleieht

aueh Verlage, die Intercsse batten die Bilder mitzu-

verdffentliehcn. Dabei ware finanzielle Unterstfit-

zung notwcndig. Hiermit rufen wir alle solventen

Liebhaber auf sich mit uns fiber den SF in Verbin-

'Jdung
zu setzen. Friedhelm and Roland aus Frank-

urt.

btr. Bookchins Philosophieansatz

vgl.Bookehin-SF/19,20

Die revolutionfire Bewegung spiegelt

den Zustand, den sie angreift, negativ wider.

(Max Horkheimer)

Es geht mir um den Naehweis, daB die Anarchisten

(der Aufsatz ist langer, wir zitieren ihn am Beispiel

Bookchins, SF-Red.) zum Naehteil ihrer Theorie

von den bfirgerliehcn Theoretikem abhéingig blei-

ben: wfihrend es diesen nicht gelingt, eine Gesell-

sehaft ohnc Gewalt zu denken, verflfiehtigt sich die

Frciheit dcr Anarchisten zur bloBen Abstraktion.

Ffir Bookehin ist die wahre menschliehe Gescll-

schaft, die wie verschfittet unter der wirkliehen liegt

und nur wiederentdcckt zu werden braueht, die »or—

ganisehe<< Gemeinsehaft, das soziale >>Zellgewebe<<z

»Nach etwa 10.000 Jahren zutiefst ambivalenter so-

zialer Evolution milssen wie wieder in die biologi-

sche Evolution eintreten. . . Nur unser spontanster

Wunsch, natiirlich zu s ein —fruchlbar, kreativ and

his ins innerste mensehlich —, verleih! uns iiberhaupt

erst wieder das Recht, in die biologische Evolution

als bewufite soziale Wesen einzutrelen. . . . Denn

was is: die )imenschliche Namm, oder was ist natu'r-

lich am menschlichen Wesen? An diesem Punkt is!

es, wie vorher schon, hilfreich, an die Wiege des so-

zialen Lebens zuriickzukehren — zu der verliingerten

Entwicklung des jungen Menschen und der Mutter-

Kind-Beziehung -, van der wir unsere Bilder einer Ii-

berta‘ren Rationalitiit gewonnen halzen. «'

Dicscs Programm einer universalen Regression pa-

rodiert den Gedanken der Versfihnung (von Indivi-

duum und Gesellsehaft im Gesellschaftsvertrag

naeh Rousseau, SF): an die Stelle der Selbstbestim-

mung tritt die rationale Unterwerfung unter das Ge-

gebcne. Die bfirgerliehe Herrsehaft fiber Natur, die

umgesehlagen ist in Herrschaft fiber den Menschen,

wird ersetzt durch die Herrschaft der Natur: ein an-

deres Wort nur ffir die Hcrrschaft dcs Mcnschen

fiber den Mensehcn. Bookchin schlieBt jedoeh

niehts von dem aus, was wir als Errungensehaften
der bfirgerliehen Welt kennen und sehfitzen:

»Eine okologische Gesellschaft geht davon aus, da/J'

der Begriff einer universalen humanitas, den uns die

»Zivilisari0n« der letzten drei Jahrtausende verminelt

hat, nicht verloren ist. Sie gent auch davon aus, dafl

die starke Betonung individueller Autonomic, die

zeitgenossische Den/(er so leichthin der Renaissance

zuschreiben, eine uniibertroffene Realita‘t gewinnen

wird —- aber ohne den Ver'lust der starken gemein-

schaftlichen Bindungen der organischen Gesell-

schaft. An die Stelle der Hierarchie mite ein gegensei—

tiges Aufeinander-Verwiesensein, und Vergesell-

schaftung wiirde von einer organischen Mitre ausge-

hen, in der die tiefempfundenen biologischen Be-

du'rfnisse nach Fursorge, Kooperation, Sicherheit

una' Liebe aufgehoben waren, Freiheit wu‘rde nicht

mehr in Gegcnsatz zu Natur gebracht we'rden, Indi-

vidualita’t zu Gesellschaft, Wahl zu Notwendigkeit

Oder Persénlichkeit zu den Erfordernissen sozialer

Koha'renz.«1 .

Bookchin ist sich dcsscn bewuBt, daB er hier die Se-

gnungen des Kapitalismus mit seincn dcr >>organi-

Z!
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schcn Gcscllschafl<< kombinicrt,J und daB dcr cinzi-

gc vcrmiltclndc Bcgriff dcr dcr Wiinschbarkcit ist,
abcr dic cinfachc Wirklichkcit kann nicht alsEin-

wand gcgcn die >>Wirk1ichkcit cincr M6g1ichkcil<<
gcltcnd gcmacht wcrdcn:

»Die Ethik, die Werte und mil i/men (lie sozialen Be—

zielmngen, [lie Teehm'k and die Selbstverwirklichung
kénnen jetzt selbslbeslimmt werden, geleitel von In-

telleki, Sympathie mid Liebe. In aller Regel hat die

»Zivili.s'alian« (lieses Verspreehen van ideengeleitete‘r
Selbstverwirklichung betrogen, aber (las iindert

niehts an (ler Wirklichkei! tliexer Méglichkeilen und

den vielen Situationen, in denen sie realisiert wur-

den.«’

Dic Synthcsc dicscr Widcrspriichc fiillt, man ahnt cs

bcrcits, ins >>vcrantwortlichc Individuum<<, cine un-

auflésbarc Einhcit von Sclbstcntfaitung und Sclbst-

bcschriinkung, fiber dcsscn Entstchungsbcdingun-
gcn nichts zu crfahrcn ist. Nachdcm so das »in cigc-
ncr Vcranlwortung handclndc Individuum<<, das an

andcrcr Stcilc kurz als »Biirgcr« bczcichnct wird,5
aus dcm Gcistc dcs Mythos gczcugl wurdc, stcllt

sich, dcr Theoric dcs Gcscllschaftsvcrtrags (Rous-
seau) cnlsprcchcnd, dic Fragc scincr Vcrgcscli-
schaftung. Dic aufbrcchcndcn Widcrspriichc lasscn
sich am chcstcn dann bcschwichtigcn, wcnn das Ich
scinc Vcrwirklichung in dcr Phantasic, dcr Krcalivi-
tiiiit, dcr Ulopic und dcr Sinnlichkcit suchl.‘ Ande-
rcrscits hat dicscs aufgckliirtc Ich Tcil an cincr all-

gcmcincn chunft, dic cs fiber dic pcrsénlichcn
und klasscnbcslimmtcn Intercsscn hinaushcbtz7
‘»Der Arbeiter beginnt, seinen Status des Arbeiter-
seins abzuschiitteln, seine Existenz als bio/{ex Klas-
senwesen, als eines Objekts van 6kon0misehen Knif-
ten, . . . und wird immer mehr zugc‘inglich far (lie

Entwickhmg einer >>erweiterten Denkungsarm. «’1

Einc Bclrciung rcin aus dcm Koplc — sic aiicin ist
dcs >>Biirgcrs<< wfirdig, War cs (loch cin Kardinalfch-
Icr dcr >>Sozialistcn und Anarchistcn dcs 19. mm-
hundcrts<<, daB sic den Mcnschcn nur 6konomisch

und nicht clhisch when." Dic also befrcitcn schlic—
Bcn sich in den klcincn, privatcn Krciscn unmillcl-
barcr Nachbarschaft zfisammcn, in dcncn cs vor

lautcr N'zihc groBc Problems gar nicht gcbcn knnn:
»Ich spreche hier van» einer Welt, die einst, selbst in

den grii/Jten Stddten, Gemeinschaft in Form kullurell
unterschiedlieher Nachbarschaften kannte, in (ler

Kommunikution van Person zu Person stallfaml, in

Vorgiirten, an Strafienecken und in Parks; cine Well,
in der man seine Lebensmittel und Kleidung in klei-

nen. persb'nlichen Liiden kaufte, mit dem Hiindler
dabei plailtlerie, sich beraten lie/3', Klatsch ausmusc/z-
re und dabei doch genau aufdie Preise achtere (. . -)-
Vor til/em herrschte in-dieser Welt einst in persénli-
Chen wie in sazialen Fragen ein héheres Mil/1' (m

Selbstbesiimmung, sie war mensehlicher in ilirem

Mafi and in ihrem Anstand, stiirker in ihrer Chara/<-
Iemtrukmr geformt und lhrer Biirgerschaft als sozinle
Einheit versrc'z'ndlicher. «'9

Etwas grundsfitzlichcr belrachtct, crgibt sich nus

dicscr iéndlichcn Idyllc (aus dcr dic Bclroffcncn
mcist in die nichstgclcgcnc GroBstadt flichcn) diC

»dircktc Dcmokratim. . . Dic Vorbildcr fiir dicsc

Utopic hat man in der Vcrgangcnhcit zu suchcn; in

den >>urallcrtiimlichcn klcincn indischcn Gcmcin-

wcscn«, dic Marx", in dcr friihcn mittclaltcrlichcn

Stadt, dic Kropotkin bcschrcibt”; schlicBlich in dcr

wicdcrcntdccktcn »athcnischen Polis<<‘3 und in dcr

amcrikanischcn Tradition”. Damil is! die >>VisiOn

Von Biirgcrschaft und Scibsthcit<<'S so ununtcr—

schcidbar nahc an die Wirklichkcit hcrangcffihrl
wordcn, daB nur noch cine 6koiogischc Gescllschaft
und cinc >>6kologischeEthjk«‘6 zu wi‘mschcn fibrig
bicibcn, dic sich wohl von sclbst crgcben nus dcr

Einsicht, daB >>dicindustric11c Produktionswcisc als

Bclcidigung dcs physiologischcn Rhythmus dcs

Mcnschcn bctrachtcm wcrdcn muB‘6 und (1611 cinc

>>formalc Struktur wcder bcsscr noch schlcchtcr (ist)
als dic cthischcn Wcrtc dcr Mcnschcn, dic ihr Reali—
tfit vcricihcn.«”

Dic biirgcrlichc Theoric, die das Wcscn dcs Ein-

zclncn wic dcs Staalcs in dcr Gcwalt ”sicht, mil dcr

sic sich gcgcn ihrc Konkurrcmcn durchsctzcn, ist in

dcm Mch aufkléircrisch, als sic dic Wirklichkcit auf

den Bcgriff bringt. . . . dic faktischc Gcwalt wird
mit dcr Utopic dcr Vcrséhnung zusammcn gcdaChL
Prcisgcgcbcn wird die Utopic crst dort, wo‘dic lccr

und orllos gcwordcncn Bcgriffc dcs biirgcrlichcn
Dcnkcns — autonomcs Individuum und Gcscll-

schaftsvcrtmg, chunft und Frcihcit — sich bclicbig
kombinicrcn lasscn, wcil dic game Last von Wirlf—
lichkcit, dic ihncn anhéngt, vcrgcsscn wurdc. DIC

Lcichligkcil, mit dcr dicscs cpigonalc Dcnkcn SiCh

dic cigcncn Wiinschc crfiiilt, is! um die andc rc Scilc

scincr rcalcn Ohnmacht. — Dic Gcscllschaft, die so

totalitéir gcwordcn ist, daB sic sich die inszcnicrlC

Dcmokratic lcistcn kann, karm dcm cinzclncn gC‘

gcniibcr als unbcgrciflichc und glcichwohi als OlflCk‘
tivc Ordnung auftrctcn. Das hilflos gcwordcnc Sub-

jckt, das scinc Erniedrigung zum Objckt hinnimmt.

rcagicrt darauf, indcm cs dcm bruta1cn Faklum 20'

gcniibcr auf den chankcn fibcrhaupl vcrzichtcl:
indcm cs dcm unvcrbindlich chachtcn, dcm MOB

Privatcn vcrféillt, das cs — féilschlich — {fir das Niich—

sic, Unmittclbarstc, damit Sichcrstc héilt.

Gilbert Reis, Echternach (LuxembufS)
Anm.:

..

'

Murray Bookchin: Dic Okologic dcr FrcihciL
chrsctzt von Karl-Ludwig Schibcl. Bcltz—Vcrlzl.’I
Wcinhcim urid Basel 1985. S. 325,327,328

2
S. 368

,

Murray Bookchin: Jcnscits dcs Neomnrxnsr

mus, in: Hicrarchic und Hcrrschafl. (Hg) Bernd

Lcincwcbcr und Kari-Ludwig Schibcl,Karin Km—

mcr Vcriag Berlin 1981
‘

Bookchin 1985, S. 337
5

Bookchiw 1981, S. 101
,

“

Bookchin 1981, S. 112-115; Bookchin 1983-

S. 363
R

B00kchin1981, S. 115
°

Bookchin 1985, S. 3401.
‘0

Bookchin 1985, S. 356
”

Karl Marx: Das Kapital. Bd.1 S. 378f.
'2

Bookchin1981, S. 101/2
‘3

Bookchin 1981, S. 111
“
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